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Bemerkungen 

zum Datierungsproblem awarenzeitlicher Funde 

in Pannonien

vorgelegt am Beispiel des Graberfeldes von Kbrnye

Im Zuge der rasch fortschreitenden Awarenforschung legte das Archaologische In- 

stitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften uniangst die Edition eines 

friihawarenzeitlichen Graberfeldes aus Transdanubien vor, dessen komplexe Be- 

schaffenheit wie der teilweise neuartige Deutungsversuch die Beachtung der Fach- 

welt auch aufierhalb der Landesgrenzen verdienen1. Die neue Fragestellung kommt 

schon in der Epochenwahl des Titels, unter Verzicht auf den Awarennamen, zum 

Ausdruck. Daft auch dieser Band der ’Studia', wie namentlich die hier spater viel 

genannte Edition des awarenzeitlichen Graberfeldes von Alattyan, in deutscher 

Sprache erschien, setzt eine gute, mit J. Hampels monumentaler Bearbeitung der 

’Alterthiimer des friihen Mittelalters in Ungarn' eroffnete Uberlieferung fort.

Einen Vorabdruck ihrer historisch-ethnischen Deutung des Graberfeldes verdffent- 

lichte A. Salamon 1969 mit kurzer Erorterung der rituellen Befunde und wichtig- 

sten Grabbeigaben2. Durch weitere archaologische und geschichtliche Argumente 

in Verbindung mit den von L. Barkoczi aus reichen Beigabengrabern in Fenek- 

puszta gezogenen Schliissen hat sie ihre gedankenreiche Interpretation unter- 

mauert3; beide Forscher stiitzten sich auf die biochemischen Kriterien einer (datie- 

renden) Alters- und (soziologischen) Qualitatsbestimmung der Skelette mittels ver- 

gleichender Messungen der individuellen Zerfallsprozesse, genauer ihrer Endwer- 

te4. In mehreren Rezensionen wurde inzwischen zur Monographic von Kornye

1 A. Salamon u. I. Erdelyi, Das volkerwanderungszeitliche Graberfeld von Kornye. Mit Beitragen von 

I. Lengyel u. T. Toth. Studia Archaeologica 5 (Budapest 1971). - Die nachstehenden Betrachtungen 

sind aus einer urspriinglichen Rezension dieses Buches hervorgegangen. Damit hangt zusammen, daft 

auf die Fundstatte Kornye und ihre Auswertung in der zitierten Monographic immer wieder zuriick- 

gegriffen wird, das freilich, um an diesem bedeutungsvollen Beispiel die Vielschichtigkeit der friihawa- 

renzeitlichen Problematik zu beleuchten. Die obige Monographie wird hier im Text abgektirzt als 

’Kornye' zitiert.

2 Acta Arch. Hung. 21, 1969, 273 ff.

3 L. Barkoczi u. A. Salamon, Acta Arch. Hung. 23, 1971, 139 ff.

4 I. Lengyel, Acta Arch. Hung. 23, 1971, 155 ff.
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Stellung genommen, woven hier nur einige Gesichtspunkte wiederholt seien. 

Scharfe Kritik an den fur Kornye gezogenen Schlufifolgerungen hatte I. Bona im 

Rahmen eines umfassenden Literaturberichts uber die vblkerwanderungszeitliche 

Forschung des letzten Vierteljahrhunderts in Ungarn geiibt5; dock waren seine 

Einwande noch ohne Kenntnis der gleichzeitig erschienenen Monographic und der 

vertieften Begriindung ihrer Datierungsvorschlage im gleichen Band der ’Acta' er- 

hoben, so dab sich Bonas Kritik an Kornye nur auf die im Vorabdruck vertretenen 

Thesen stiitzen konnte. Wahrend T. Nagy in voller Wiirdigung der erschbpfenden 

Dokumentation und archaologischen Auswertung des Graberfeldes sowohl die vor- 

awarenzeitliche Datierung wie die Verbindung mit einer byzantinischen Sbldner- 

truppe erwartungsgemafi zuriickwies6, konzentrierte M. Martin seine Beurteilung 

auf den Fundstoff, indem er in eingehender Analyse der germanisch gefarbten wie 

der vorwiegend reiternomadischen Grabinventare zu einer berichtigten Zeitbe- 

stimmung ins spatere 6. und erste Drittel des 7. Jahrhunderts kam, die zugleich 

liber die ethnische Zuweisung an die Awaren ’und eine unter awarischer Herrschaft 

stehende gepidische Truppe bzw. Volkseinheit' gegen die Sbldnerhypothese ent- 

schied7. Als berufener Kenner der vblkerwanderungszeitlichen Probleme des Kar- 

patenbeckens machte K. Horedt in der vielschichtigen archaologischen Verflech- 

tung des Grabgutes von Kornye im Sinne der Autoren einen eigenstandigen, so 

bisher unbekannten Fundhorizont der Zeit nach 568 geltend, nicht ohne die germa- 

nische Komponente ihrem Anted entsprechend einzuschranken; weiter westlich 

noch im Bajuwarenfriedhof von Linz-Zizlau spiirbar, ostwarts bis in die spatgepidi- 

schen Friedhbfe des siebenbiirgischen Hochlands reichend, geht dieser ’kulturelle 

Mischhorizont' auf tiefgreifende Veranderungen des Bevolkerungsgefiiges im Kar- 

patenbecken nach dessen Unterwerfung durch die Awaren zuriick8. Sowohl Martin 

wie Horedt sind hilfreiche synoptische Tabellen der wichtigsten Fundverbindun- 

gen, besonders in den Kbrnyer Waffengrabern, zu verdanken, Horedt zudem im 

aufschlufireichen Vergleich mit entsprechenden Werten aus Linz-Zizlau und den 

gemischten Friedhbfen im Mure§-Tal. Andere rumanische Rezensionen hoben zur 

vergleichbaren archaologischen Lage ’am Ost- und Westrand des 1. awarischen Ka- 

ganats' als Kriterium hervor, dafi die awarischen Reiterkrieger zwar im vorwiegend 

offenen Transdanubien ihre Herrschaft von Anfang an unmittelbar austibten, diese 

jedoch im schwerer zuganglichen transsilvanischen Bergland durch untertiinige 

halb-nomadische bis sefihafte Vblkerschaften (Kutriguren, Slawen, Westgermanen, 

genauer wohl liber einige fiihrende Sippen unter ihnen) wahrnahmen9. Dagegen 

kann der horizontal-stratigraphisch begriindeten Zuweisung aller Kbrnyer Graber 

mit Silbertauschierungen in die Zeit nach 650 nach den chronologischen Vorstel- 

lungen der frankischen Altertumskunde kaum zugestimmt werden 10. Seine Deu- 

tung der an Edelmetallschmuck reichen Grablege in der spatantiken Festung von

5 Acta Arch. Hung. 23, 1971, 297.

6 Acta Arch. Hung. 24, 1972, 422 ff.

7 Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 30, 1973, 110 ff.

8 Jahrb. RGZM 18, 1971 (1974) 200 ff.

9 M. Com§a, Dacia, N. S. 16, 1972, 431 f.

10 G. Bako, Stud. Cere. 1st. Veche 29, 1973, 650 f.
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Fenekpuszta fafite L. Barkoczi zuletzt im Sinne des derzeitigen Forschungsstandes 

mit weiteren Uberlegungen zusammen11.

Einfiihrung

Die Bedeutung des Fundplatzes Kornye und der wissenschaftlichen Auseinander- 

setzung mit ihm rechtfertigen wohl eine ausftihrlichere Stellungnahme auch vom 

Blickpunkt der siid- und westdeutschen Reihengraberzivilisation. Im folgenden sei 

daher versucht, anhand der auffalligsten Erscheinungen unter dem Kbrnyer Grab

gut mit den Mitteln und Vorstellungen der merowingischen Archaologie zu eigenen 

Datierungsvorschlagen zu kommen; im Lichte einer annahernd tragfahigen Zeitbe- 

stimmung diirften sich auch die mit der Sepultur und ihrem Lagezusammenhang 

verbundenen historischen Verhiiltnisse ungezwungener beurteilen lassen. Zum bes- 

seren Verstandnis erscheint es allerdings unvermeidlich, sich zuvor im lockeren An- 

schlufi an den Behandlungsgang der Monographic mit der archaologischen Welt, 

um die es hier geht, in den Hauptziigen vertraut zu machen. Uber einer engen au- 

Berlichen Anlehnung an die beispielhafte Edition des grofien Awarenfriedhofes von 

Alattyan12 tausche man sich nicht in der Tatsache, dafi beide Graberfelder nur we- 

nig miteinander zu tun haben. Das ist schon siedlungsgeographisch in der Lage bei- 

der Fundplatze begriindet: dieser inmitten der Grofien ungarischen Tiefebene, jener 

in der Nordostecke des vormals rbmischen Pannonien.

Fiir die Beurteilung der Kbrnyer Grablege ist ihr Lokalzusammenhang mit einer 

schon langer im heutigen Ortskern ermittelten, spatrbmisch ummauerten Siedlung 

beachtenswert, die vielleicht nach Analogic ahnlicher Platze noch im 5. Jahrhundert 

bis zur zeitweiligen Besetzung Transdanubiens durch die Hunnen und sparer Ost- 

goten von einigen Provipzialen und barbarischen Milizen bevblkert war. Im relativ 

dichten Strafiennetz des Limeshinterlandes errichtet, batten diese befestigten Stadte 

des 4. Jahrhunderts an einer Art innerem Sicherungssystem teil, das der Aufrecht- 

erhaltung des Wirtschaftslebens diente. Neuere Vermutungen sprechen im bevor- 

zugten Umkreis des Balaton von einheitlich organisierten Festungen, denen die 

Verwaltung der kaiserlichen Latifundien oblag13, ohne dafi in ihnen zugleich grb- 

fiere militarische Einrichtungen untergebracht waren. Auch aus zugehdrigen Gra- 

berfeldern lafit sich auf keinen mihtarischen Charakter der ummauerten pannom- 

schen Landstadte schliefien14. Selbst in der grbfiten und am besten erforschten in- 

nerpannonischen Festung von Fenekpuszta scheint der Verteidigungsaspekt der 

letzten zusammenfassenden Darstellung von K. Sagi zufolge keine hervorstechende 

Rolle gespielt zu haben15. Obwohl in Kornye spatrbmische Graber fehlen, spricht

" Jahrb. RGZM 18, 1971 (1974) 179 ff. - Auf die ethnisch abweichende Beurteilung der nachantiken 

Grabfunde in Fenekpuszta, die K. Sagi aufgrund seiner langjahrigen Erforschung dieser Anlage ver- 

tritt, wird im Text unten S. 278 f. einzugehen sein.

12 I. Kovrig, Das awarenzeitliche Graberfeld von Alattyan. Archaeologia Hungarica, N. S. 40 (Budapest 

1963).

11 J. Harmatta, Acta Antiqua Budapest 19, 1971, 295.

14 V. Lanyi, Acta Arch. Hung. 24, 1972, 139.

15 Acta Antiqua Budapest 18, 1970, 150 f.
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unser Friedhof dafiir, dafi sich hier wie an anderen nordpannonischen Fundorten 

die friihawarische Landnahme (568) in Transdanubien in engem Anschlufi an das 

antike Verkehrsnetz vollzogen hatte. Das geht freilich nur aus der Verbreitung ein- 

schlagiger Bestattungsplatze hervor, wahrend zugehdrige offene Siedlungen, da nur 

im Winter von den Nomaden fur langere Zeit aufgesucht, aus der Friihzeit unbe- 

kannt sind. Stark beeintrachtigt wird die Aussage in Kornye dadurch, daft mit 152 

untersuchten Grabern nur noch etwa die Halfte des Friedhofs zu retten war. Da 

sich aber in dem vom vernichteten Teil erhaltenen Fundgut kein einziges spatawari- 

sches noch eindeutig mittelawarisches Ausstattungsstiick fand, scheint sich die Be- 

legung auf die gut ein Jahrhundert umfassende friihawarische Epoche beschrankt zu 

haben. Auch die von Beraubung ausnahmslos ungestorten Graber sprechen gegen 

Zuzug eines neuen Ethnicums nach Auflassung der Sepultur.

Zum Bestattungsbrauch

Vorwiegend familienweise um ein bewaffnetes Hauptgrab gescharte Graber, grund- 

satzliche Ostung der Toten und wechselnd zahlreich eingestreute Pferdegraber sind 

kennzeichnende Ziige friihawarischen16 Bestattungsbrauchs in Transdanubien wie 

im weiteren Karpatenbecken. So ragen im Nordwesten und Westen unseres Areals 

einige Familienhaupter durch Vollbewaffnung mit Schwert, Schild und Bogen her- 

aus, ohne dafi dicht slid- und ostwarts folgende Schwertgraber ohne Schild, teil- 

weise selbst ohne Bogen, geringere gruppenbildende Kraft auswiesen17. Die mei- 

sten Pferde sind in wechselndem Abstand zu Fiifien des Kriegers bestattet, den 

Schadel im Osten, somit dem westlich gebetteten Reiterhaupt gemafi ebenfalls nach 

Sonnenaufgang schauend. Ihnen stehen nur im Siidostteil wenige Schwertkrieger 

ohne Pferde gegeniiber18. In mehrfach bis zu dreien zusammengefafite Pferdegraber 

pflegen sich je zwei bevorzugte Manner zu teilen.

So hatte von der deutlichsten (leider zerstorten) Dreiergruppe im reichen Nord- 

westteil nach dem Hauptling in Grab 109 mit den Pferden 95 und 110 der ebenfalls 

mit Schwert, aber ohne Bogen in Grab 97 Bestattete auf das ihm nachstliegende 

Pferd 96 Anspruch. Unmittelbar siidlich diirften dem Hauptling in Grab 130 die 

typisch geschirrten Pferde 129 und 131 (letzteres zu seinen Haupten), dem unbe- 

waffnet mit einem prachtigen Giirtel in Grab 151 Ruhenden das gleichfalls reiche 

Pferd 139 zuzuordnen sein. Regular lagen auch in der siidlichen Friedhofsmitte die 

Gaule 148 und 146 zum Vollbewaffneten in Grab 149, wahrend das enthauptete 

Pferd 141, dessen Schadel weiter siidlich mit einem Rinderschadel formlich bestattet 

war (Grab 142), wohl mit dem Kampfbeil und Bogen fiihrenden Krieger 147 zwi- 

schen beiden Tiergrabern zu verbinden ist.

16 Im folgenden wird diese pauschale Bezeichnung zuniichst unterschiedslos statt und neben dem feiner 

trennenden Begriff ’friihawarenzeitlich' gebraucht, der einen ethnischen Vorbehalt macht.

17 Kornye, Plan II: Grab 99, 66, 78 bzw. ebd. Grab 97, 130.

18 Wie der ganz in Randlage seiner Familie mit dem Schild in Grab 44 Bestattete, wahrend man in der 

Nordwestecke des Areals das Pferdegrab 73 lieber mit dem Schwertkrieger in Grab 100 als mit dem 

nur den Bogen fiihrenden im benachbarten Grab 82 verbinden wird.
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Da die Grabergruppen (nach Osten) zunehmend auseinanderfliefien, der geballte 

Mittelteil obendrein zu einer (nord-siidlich verlaufenden) Reihenbildung neigt, 

wurde in Kornye auf weitergehende Analysen des familiaren und sozialen Status 

verzichtet. Dagegen schalt sich spiiter aus einer Diskussion des christlich-byzantini- 

schen Einschlags im friihawarenzeitlichen Fundstoff Transdanubiens eine kleine 

Grabergruppe ganz im Siiden des Friedhofs heraus. Fur diese ist neben dem waf- 

fenlosen Mannergrab 106 mit einem kaum abgenutzten gedhrten Bleikreuz als 

Tascheninhalt eine vielteilige geprefite Gurtelgarnitur, verziert mit dem der christli- 

chen Taufliturgie entlehnten Symbol des Taubenpaares am Lebensbrunnen, im be- 

nachbarten Frauengrab 140 bestimmend. Halt man an der biochemischen Ge- 

schlechtsbestimmung auch fur dieses Grab fest, so steht hierzu der genannte bron- 

zebeschlagene Mannergiirtel im Widerspruch. Von drei zugehorigen Kindern sind 

zwei biochemisch. als Erwachsene bestimmt, wahrend die Beigaben jedenfalls nicht 

gegen Hire Zuweisung an einen Knaben und ein Madchen sprechen19. Danach 

konnte der kleine Graberverband in seiner zweifachen Isolierung - der topographi- 

schen am sudlichsten Friedhofsende und der christlichen inmitten einer vorwiegend 

martialisch-reiternomadisch gepragten, sicher heidnischen Gesellschaft - in der Tat 

als enger zusammengehdrig im Sinne der anteiligen Grablege einer wie immer gear- 

teten friihawarischen Familie von ethnisch unsicherem Charakter zu deuten sein. 

Bestattung mit gefalteten Handen wurde allerdings, obwohl bei zeitgenossischen 

Romanen, Slawen und Germanen als christlicher Grabbrauch gesichert, in dieser 

sudlichsten Grabergruppe nicht beobachtet.

Dafi die den meisten Germanenstammen seit merowingischer Zeit gemeinsame 

Orientierung der Toten (zutreffend wird von Salamon in diesem Zusammenhang an 

die ungarlandischen Gepiden und Langobarden erinnert) auch frtihawarischem Ri- 

tus entsprach, geht klar aus der freilich kleinen friihesten Grabergruppe in Alattyan 

(Kovrigs 1. Gruppe) mit vorherrschend OW gerichteten Grabern hervor. Da sich 

in Kornye die relativ alteren vielteiligen Giirtel und die breiten, mit Blei gefiillten 

Beschlage in ubereinstimmend geosteten Grabern fanden, kann aus ihrer typologi- 

schen Verschiedenheit auf kein neues Bevolkerungselement im geretteten Friedhofs- 

teil geschlossen werden. Den pannonischen Langobarden konnte die locker und 

unterschiedslos iiber den Friedhof streuende Sargbestattung, zumal in Baum- und 

Pfostensargen, entlehnt sein. Denn anders als soeben zur Graborientierung festge- 

stellt, gab es in dem grofien, der Tiefebene angehorigen Awarenfriedhof bei Alat

tyan keinerlei Spur von Sargbestattungen; obschon Romern, Sarmaten und Germa

nen seit der spiiten Kaiserzeit vertraut, begegnet diese Bestattungsart bei den Awa- 

ren nach B6nas Beobachtungen am Graberfeld von Urbopuszta (Kom. Pest) erst in 

einer jiingeren Phase. Auch die vom Bagger hart getroffenen Pferdegraber liefien 

noch zweimal Bestattung in einer Holzkiste bzw. Ausformung der Grabgrube nach 

der Kontur des Tierkorpers (Grab 131) erkennen. Besitzunterschiede im Sinne einer 

mittleren bis reichen Grabausstattung gingen in Kornye, wie weithin auch im ger- 

manischen Bereich, in der Regel mit zunehmender Grabtiefe und Gefafibeigabe

19
Grab 133 mit unikem bronzenem Peitschenknauf (?), einreihigem Kamm und einigen Augenperlen zu 

Fiifien; Grab 145 mit handgemachtem Nomadentopf und einer kleinen Perlenschnur.



206 Hans Bott

Hand in Hand, wahrend die im friihslawisch durchsetzten Awarenfriedhof von P6- 

kaszepetk (bei Zalavar) fibliche Gefafibeigabe in Pferdegrabern in Kdrnye nur ein- 

mal vorkam. Raumlich und zeitlich fast weltweit belegt, lafit auch das Entfachen 

von Reinigungsfeuern (nicht ’Opferfeuern') fiber dem Toten oder prophylaktisches 

Ausrauchern der Grabgrube keinerlei ethnische Folgerungen zu.

Die relativ hohe Zahl von 20 Pferden fallt wiederum gegeniiber Alattyan besonders 

auf, wo Pferdegraber auch in der altesten Siidwestgruppe fehlten; sie ist auch hin- 

sichtlich einer gewissen Konzentration von Pferdegrabern im Lichte ahnlicher Er- 

scheinungen in der sachsisch-frankischen und alamannischen Zone wie an einigen 

hervorstechenden Fundpunkten Mitteleuropas bemerkenswert. Die Anlage eigener 

Pferdegraber ohne Verband mit dem in einigem Abstand fur sich bestatteten Reiter 

ist eine gelaufige Erscheinung auf friihawarenzeitlichen Friedhofen, aber auch der 

spateren Awarenzeit nicht unbekannt20. Was die ortliche Haufung gleichzeitiger 

Pferdegraber betrifft, waren vor allem, da unserem Fundplatz raumlich relativ nahe 

benachbart und zumal rund ein Jahrhundert vor die awarische Besetzung des Kar- 

patenbeckens fallend, die 5 Pferdegraber in dem weithin sichtbaren stidmahrischen 

Konigshugel Zuran bei Brunn zu nennen, unerachtet der Frage, mit welchem Eth- 

nicum die beiden ausgeraubten Grabkammern im Verhaltnis zu einer nahen Sied- 

lungskonzentration aus der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts zu verbinden 

sind21. Auf die Analogic der beiden thiiringischen Hochadelsgraber von Grofiorner 

mit 7 bestatteten Pferden (in fiinf Grabern) hat schon J. Werner hingewiesen22. 

Weiter drangen sich bei Beckum in Westfalen und Niederstotzingen (Wiirttemberg) 

aufgedeckte Grablegen fiihrender Sippen mit zahlreichen Pferden auf: Waren dem 

gegen 600 n. Chr. beigesetzten Beckumer Hauptling 10 teilweise reich geschirrte 

Pferde in holzverschalten Gruben ungefahr halbkreisformig zum Angesicht zuge- 

ordnet, so hob P. Paulsen zu den in bloBe Erdgruben versenkten Pferden des ala

mannischen Fundplatzes ihre teilweise kleinwtichsige orientalide Rasse (Pferdedop- 

pelgrab 11) hervor23. Ob hier an frtihe Feindberiihrung des Reiterpostens fiber dem 

Donauabschnitt zwischen Ulm und Dillingen mit Angreifern auf die thfiringische 

Ostgrenze des Frankenreiches oder gar an Zusammenstbfie mit dem fernen donau- 

landischen Awarenreich im 7. Jahrhundert zu denken sei, bleibt zweifelhaft24. Sol-

20 I. Kovrig u. J. Korek, Acta Arch. Hung. 12, 1960, 288 mit Hinweisen auf Friedhofe beider awa- 

rischer Epochen, z. B. in Tiszaderzs (jiingere Awarenzeit) mit 10 Pferden in 8 Gruben.

21 J. Werner, Die Langobarden in Pannonien. Abh. d. Bayer. Akad. d. Wissensch., Phil.-Hist. Kl. 

N. F. 55 (Miinchen 1962) 106 ff. (Eingehende Begriindung einer Zuweisung an die norddanubischen 

Langobarden.)

22 Werner a. a. O. (Anm. 21) 107; ausfiihrlich B. Schmidt in: Varia Archaeologica (Festschr. Unver- 

zagt). Dt. Akad. Wiss. Berlin, Schr. Sektion Vor- u. Friihgesch. 16 (Berlin 1964) 195 ff.

23 Beckum: W. Winkelmann, Das Fiirstengrab von Beckum. Eine sachsische Grabstatte des 7. Jahrhun

derts in Westfalen (Oelde/Westf. 1962) Abb. 2,8-9. - Niederstotzingen: P. Paulsen, Alamannische 

Adelsgraber von Niederstotzingen (Kreis Heidenheim). Veroffentl. Staatl. Amtes Denkmalpflege 

Stuttgart, Reihe A. H. 12 (Stuttgart 1967) 155; A. Kleinschmidt, ebd. Bd. 2, 38 ff.

24 B. Schmidt, Die spate Volkerwanderungszeit in Mitteldeutschland (Halle/Saale 1961) 177 m. Anm. 

80. - Der zweite frankisch-awarische Zusammenstofi, der den Truppen des Chlodwig-Enkels Sigibert 

eine Niederlage eintrug, diirfte schon 566 erfolgt sein, da die Awaren in den beiden nachstfolgenden 

Jahren in das Mitteldonaubecken eindrangen: Dazu T. Nagy, Acta Arch. Hung. 24, 1972, 426; I. Er- 

delyi, Die Kunst der Awaren (Budapest 1966) 17; 56. - Zur moglichen Abwehr awarischer Vorstblfe 

vgl. Paulsen a. a. O. (Anm. 23) 154 f.
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che Vermutungen haben auch wohl, abgesehen vom Fehlen schriftlicher Nachrich- 

ten, an den im Dreimannergrab 12 (zum Pferde-Doppelgrab 11) gefundenen 

Schutzwaffen iranischen Charakters - Lamellenhelm und Plattchenharnisch - keine 

ausreichende archaologische Stiitze, seit fur das Erscheinen dieser ungewdhnlichen 

Stiicke in Niederstotzingen eine naherliegende Erklarung in den von J. Werner be- 

tonten byzantinisch-langobardischen Zusammenhangen eroffnet ist25. Auch die 

den Germanen wohlbekannte Bestattung enthaupteter Pferde hat in friihawarischen 

Befunden erwartete Parallelen26. Man darf erwarten, dafi die jiingste monographi- 

sche Darstellung der einschlagigen germanischen Erscheinungen nicht verfehlen 

wird, eine umfassende Untersuchung des mit dem Pferd und seiner Gesellschaft 

verbundenen Totenrituals bei den Reiterhirten im Karpatenbecken anzuregen. 

Dann erst mbgen auch die weitraumigen Aspekte der Ursprungsfrage und histori- 

schen Einzugskanale dieser seltsamen Glaubenswelt nach Mittel- und Nordeuropa 

festere Umrisse annehmen27. In welcher Richtung Aufschliisse zu erwarten sind, 

kommt in dem kiirzlich zur vergleichsweise seltenen Pferdegrabsitte bei den Rhein- 

franken geltend gemachten weiten geographischen Abstand vom reiternomadischen 

Entstehungsherd in Siidrufiland zum Ausdruck28. Sowohl die Beckumer wie die 

meisten alamannischen Pferde waren gezaumt (mit Trense und Halfter) bestattet. 

Was sie scharf von den Pferdegrabern in Kornye trennt, sind die dort regelmafiig 

beigegebenen apfelfbrmigen Steigbiigel zusammen mit einer leichten Wurf- oder 

Stofilanze. Nur selten sind originale nomadische Reiterrequisiten (so in Linz-Ziz- 

lau, Pferdegrab 40 und 74) in den westlichen Reihengraberkreis noch bis zum Un- 

termain und Mittelrhein gelangt, von wo einige Reitergraber mit Steigbiigeln beider 

frtihawarischer Typen in datierbaren Zusammenhangen vorliegen, die auch fur die 

zeitliche Beurteilung von Kornye Interesse haben.

Zur Typologie der Grabbeigaben

Damit sind wir schon in die Diskussion der rein dinglichen Hinterlassenschaft un

seres Graberfeldes eingetreten. Wie weitschauend die Verfasser in den schillernden 

Beziehungen dieses Fundstoffs die besondere archaologische Stellung des Materials

25 Germania 51, 1973, 278 ff. (Rezension der Monographic von Paulsen, mit modifizierter Datierung).

26 So unter vielen Beispielen in Kornye (Grab 141), in B61y, Kom. Baranya (L. Papp, A Janus Panno

nius Muz. Evkonyve 1962 [Pecs 1963] 163 ff.) und namentlich in Linz-Zizlau, wo in fiinf Grabern 

die Tiere ohne Kopf, vier davon auch ohne Schwanzwirbel, angetroffen sind (Belege in der nachstfol- 

gend genannten Arbeit).

27 M. Muller-Wille, Pferdegrab und Pferdeopfer in der germanischen Welt des friihen Mittelalters. Ber. 

Amersfoort 20-21, 1970-71, 119 ff. - In einer ersten Ubersicht stellte A. Kiss sechs typisch friih- 

awarenzeitlichen Reitergrabern fiinf spatawarische gegeniiber (Evkonyve 1962 [Pecs 1963] 153 ff.).

"8 Ch. Neuffer-Miiller u. H. Ament, Das friinkische Graberfeld von Riibenach, Stadt Koblenz. Germ. 

Denkmaler Vblkerwanderungszeit, Ser. B 7 (Berlin 1973) 26. - Sinngemal? zuletzt M. Martin, Das 

frankische Graberfeld von Basel-Bernerring (Basel 1976) 133: ’Die Pferdegraber vom Bernerring und 

von Envermeu diirften im Westen zeitlich und raumlich die weiteste Ausstrahlung des ostlichen Brau- 

ches markieren, der bezeichnenderweise links des Rheins nur gerade in den nordlichen und ostlichen 

Randzonen, insbesondere im ostfriinkischen Gebiet Full fassen konnte, nicht aber im Innern Frank- 

reichs".
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sichtbar zu machen wufiten, verdient alles Lob. Aufier den vielzitierten Friihawa- 

renfriedhofen Westungarns (Csakbereny, Mezofalva, Varpalota, Haros, Pecs I 

Stadt. Friedhof, Szekszard-Palank) und ost- und siidwarts anstofienden gleichaltri- 

gen Fundkonzentrationen in der Tiefebene wird der germanische Fundstoff des 

Mitteldonaubeckens nicht minder sorgfaltig auf sein Verhaltnis zu Kornye befragt, 

und selbst die Langobardenfriedhofe Italiens wie weiter nbrdlich die der Thiiringer 

und die jiingsten rheinfrankischen Schliisselfunde tragen neben den Standardwerken 

von Veeck, Werner, Bohner zu einer moglichst erschbpfenden typologischen Aus- 

wertung bei. Wenn die eingangs genannten neuen Funde von Fenekpuszta wie die 

vom grenznahen Graberfeld in Linz-Zizlau und noch das Fiirstengrab von Kre- 

feld-Gellep besonders hervortreten, so liegt das an der gewahlten Interpretation 

von Kornye selbst, deren wissenschaftliches Ziel in der Analyse ’der ethnischen 

Komponenten der hier bestatteten Volksgruppe' und im Versuch definiert wird, 

’jene historische Situation ausfindig zu machen, anlafilich der diese Gruppe in Pan- 

nonien gelebt hatte‘. Das sind hohe aufter-archaologische Ziele, die gewifi Eigenart 

und Rang dieser Monographie ausmachen, in denen aber auch die Gefahr einer a 

priori vorgefafiten Fundausdeutung aufierordentlich naheliegt. Das zeigt sich in 

Einzelfallen der Interpretation - so wenigstens mufi es dem Betrachter aus fran- 

kisch-westlicher Sicht zunachst erscheinen - wenn zwischen Objekten aus vonein- 

ander weit abliegenden Fundstellen allzu rasche Zusammenhange hergestellt wer- 

den, wie etwa im Gebrauch gewohnlicher Trachtstiicke, wie der spatantiken Stilus- 

nadel, bei Langobarden (Italien), Gepiden und den stadtischen Bewohnern des 

6. Jahrhunderts von Fenekpuszta; oder aber im Faile jener rinnenformigen 

Schwertscheidenbeschlage (Kornye 55 Taf. VII 4-5), deren bronzene Tierkopfen- 

den mit freilich schematischen Augenkreisen unbedenklich an den Pragestock einer 

ganzen Pferdefigur aus dem dalmatinischen Prefimodelfund von Knin gekniipft 

werden, indem als Kontaktfund das reiche (’mittelawarische') Reitergrab von Zma- 

jevac/Vorosmart (Siidbaranya) dient29. Zwar scheinen die 24 goldblechbelegten 

Halfterrosetten dieses Reiters in der Tat uber einem der Kniner Model gepreBt zu 

sein, aber die prachtig tauschierten Steigbiigel wird man den Abbildungen nach nur 

widerstrebend mit der kunstlosen Streifentauschierung der Kornyer Randbeschlage 

verbinden wollen. Umgekehrt macht sich dem merowingischen Fundstoff gegen- 

iiber eine nicht ganz unerwartete Unentschiedenheit hinsichtlich dessen fiihlbar, 

was im Einzelfalle mit einer angesprochenen Erscheinung in Kornye verglichen 

werden kann oder soil. So hangt auch das in einem gut frankischen Milieu wur- 

zelnde Krefelder Fiirstengrab zunachst nur fiber einige modische Gemeinformen 

der Zeit (Schilddornschnalle, Schildbuckel mit goldblechverkleideten Nietkopfen) 

direkt mit unserem Graberfeld zusammen, wahrend das Adler/Fisch-Emblem in 

Gellep an einen importierten ostgotischen Spangenhelm gebunden ist, die Eimerbe- 

schlage mit Maskenschmuck und der silberne Trinkhornrand, da in Kornye und im 

Fiirstengrab respective fehlend, nur fiber weitere Fundorte anzuschliefien sind, was 

eine eigene Begriindung gerechtfertigt hatte. Aber vielleicht stiften solche Beispiele 

einer scheinbar gezwungenen Fundausdeutung auch nur vom Blickpunkt der fund-

29 Z. Vinski in: Opuscula Archaeologica 3 (Zagreb 1958) 50 Taf. 11,1-10.
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raumlich und formenkundlich wie auch historisch enger in sich geschlossenen (nur 

in den Fiirstengrabern ’international' verflochtenen) merowingischen Denkmaler 

etwas Verwirrung, wahrend K. Horedt gerade die weitraumigen Ausstrahlungen 

des Horizontes von Kornye zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen dieses 

Fundplatzes nahm. Auf die archaologische Kernfrage in Kornye reduziert, ist den 

hier angestellten Bemiihungen ein so bisher nicht gebotenes Kompendium der friih- 

awarenzeitlichen Altertumskunde Transdanubiens zu verdanken. Erleichtert wird 

der thematische Bezug auf unser Graberfeld durch den flachenstratigraphisch bear- 

beiteten Plan II, der durch Aufschliisselung der typischsten Fundkategorien die rei- 

chen Manner- und Pferdegraber (im Nordwesten und Westen) sichtbar macht, wo- 

bei die Kartierung vergleichbarer weiblicher Grabbeigaben (Schmuck, Spindeln, 

Kamme) das Bild der sozial fiihrenden Schicht zwar unterstrichen, aber nach Mafi- 

gabe der dominierenden Familienbegrabnisse kaum erheblich verandert hatte30.

Das fraglos Neue, mit dem uns Kornye bekannt macht, liegt, abgesehen von der 

unverhaltnismafiigen ’militarischen' Priisenz, in einer unstreitig germanischen 

Komponente, die auf der Grundlage eines entschieden reiternomadisch bestimmten 

Fundgutes befremdet und der Erklarung bedarf. Auf den ’friihawarischen' Charak- 

ter weisen die Ohrringe mit Kugelanhangern, bunte Augenperlen, Giirtel mit ge- 

prefiten Beschlagen, die meisten Waffen, die graue Keramik und anderes mehr hin. 

Hinzu kommt als hervorragendes Einzelstiick ein bronzevergoldeter Haarpfeil mit 

Adlerkopf fiber ’gezahnten' Bandschlingen, eine Arbeit, die so keinesfalls einem 

westlichen Milieu verdankt sein kann. Diesem breit 'gefacherten friihawarischen 

Gros gegeniiber springt ein zahlenmafiig geringer, gegenstandlich am ehesten ’me- 

rowingischer' Einschlag in die Augen, wenn wir von punzierten oder ausgeschnit- 

tenen rechteckigen Giirtelbronzen aus Frauengriibern absehen, deren gepidische 

Zusammenhange gut beleuchtet sind (Kornye 42); auch eine gegossene Riemen- 

zunge mit profilierter Basis (der Form ’Tuna' nach H. Zeifi31) ist kein charakteristi- 

scher westgermanischer Typ. Dagegen fallen bronzene Schilddornschnallen mit und 

ohne Beschlag in Frauengrabern (Grab 49 , 85, 126, 152)32, ein Paar adlerformiger 

Taschenbeschlage des frankischen Typs, mehrere tauschierte Giirtelgarnituren in 

Mannergrabern, unter manchen Langschwertern eine Spatha mit dreigliedrigem 

Bronzeknauf, eine damaszierte Klinge, Kurzsaxe und mehrere Schildbuckel auf. 

Dieser Posten gewinnt vor dem Hintergrund vergleichbarer nomadischer Sach- 

gruppen an ProfiL So stehen den adlerfbrmigen Bronzen einige Taschenschnallen 

der provinzial-byzantinischen Gattung mit Riemenschlaufe gegeniiber (Kornye, 

Taf. 9,6; 19,8), die in anderen ostlichen Fundgebieten auf spiitantiker Grundlage 

teilweise hybride Weiterbildungen erzeugt hat. Mit ihren Ausgangsformen sind im 

Hauptlingsgrab 109 wie im transdanubischen Reitergrab von Papa-Urdomb pseu- 

doschnallenformige Giirtelzierate verbunden. Dieser seltene Metallbesatz tritt in

30 Eine erganzte Planskizze ist Horedt zu verdanken: a. a. O. (Anm. 8) 202 Abb. 1.

31 Fornvannen 1936. Gegenstiicke aus friihawarenzeitlichen Fundorten sind in Kornye 49 Anm. 151 ge- 

nannt.

32 Zutreffend wird (Kornye 47 m. Anm. 127) besonders die massiv gegossene zweiteilige Giirtelgarnitur 

Taf. 6,6—7 aus dem Frauengrab 49 unter Hinweis auf westliche (genauer langobardische?) Vergleichs- 

stiicke vom Kreis jener zierlicheren gepidischen punzierten Bronzen abgesetzt.
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Kornye auf Giirteln mit bleigefiillten Blechbeschlagen auf (Kornye 44 Abb. 

3,2.7), die teilweise, in der Breite des Giirtelriemens und Neigung zu Dreiergrup- 

pen als Riickenbeschlag (Kornye, Abb. 3,15-17), jenen der 2. Gruppe von Alattyan 

zu entsprechen scheinen, jedoch so, dafi die dort charakteristische Mondsichelform 

in Kornye wie umgekehrt in Alattyan die Pseudoschnalle und Bleifiillung solcher 

Giirtel fehlen33. Doch laufen auch von den Silberscheiben mit Glasbesatz auf 

Bronzefolie (Kornye, Abb. 3,8-12) Verbindungsfaden sowohl zu den Steineinlagen 

des Fiirstengiirtels von Bosca wie zu solchen auf andern Giirteln der 2. Gruppe von 

Alattyan. Weite siidbstliche Beziehungen eroffnen die schmalen Giirtel mit vielen 

Nebenriemen (Kornye 41 f.), so zum abstrakten Ornamentschaffen der stidrussi- 

schen Steppenzone, dem sich die (vielsagend fiir den Schutzumschlag der Mono

graphic gewahlte) Giirtelzunge mit reduziertem Pflanzendekor (Lebensbaum?) 

ebenso typisch wie das einst farbig gefiillte Kreiszellenwerk einer anderen Haupt- 

riemenzunge (Kornye, Taf. XXVI 3) zuordnen. Serienprodukte der byzantinischen 

Kunstindustrie liegen in einigen geprefiten Beschlagen mit naturalistischen Tierfigu- 

ren (Kornye, Taf. XXVI 2.4) vor, wozu betont sei, dafi alle genannten Ziermotive 

an Giirteln in eindeutig nomadischen Kriegergrabern auftraten (Grab 24, 60, 109, 

149), ausgenommen die weiter oben erorterten Beschlage mit dem Bild des Tau- 

benpaares am Lebenswasser, die offenbar einem Frauengrab (Grab 140) entstamm- 

ten34.

Die tauschierten G ii r t el g a r n i t u r e n

Vor dieser Folie heben sich in Kornye besonders die grofien tauschierten Giirtel ab: 

’Die Mannergraber mit tauschierten Beschlagen liegen im nordlichen Teil des Gra- 

berfeldes, es gibt in jeder Gruppe je eines‘ (Kornye 46). Von den drei- bis vierteili- 

gen, um eine meist ebenso breite Giirtelzunge vermehrten Garnituren gehen die mit 

symmetrischen, stets quergestrichelten Flechtbandern bedeckten Flatten (Grab 77 

und 97) und wohl auch die Entartungsstufe in Grab 18 auf qualitativ unterschiedli- 

che westliche Vorbilder zuriick, wahrend das westlichen Giirteln unbekannte Mo- 

saik aus Silber-, Potin- und Glaseinlagen in den tauschierungsfreien Feldern (Kor- 

nye, Taf. 9,1-3; IX 1-2) eine transdanubische Umbildung des frankischen Proto- 

typs darstellen mag. Das gelaufige Rahmenwerk merowingischer Beschlagplatten 

aus Gitter- und Zelltauschierung scheint in Kornye teils zerstbrt, teils noch nicht 

prapariert zu sein.

Diese tauschierten Giirtel im einzelnen mit einer Mehrzahl in fiihrenden Werkstat- 

ten des Westens im 6. und 7. Jahrhundert geschaffener und vielfach kleinraumig 

aufgesplitterter Typen verbinden zu wollen, bleibt ohne Autopsie der Originale 

miifiig. Den Meisterstiicken (Kornye, Taf. 15,25-27; hier Abb. 1,1-3) mit kraf-

33 Zur Mondsichelform vgl. Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 125 unter Variante b mit Beispielen auf Taf. 

48 f.

34 So iibereinstimmend der Graberkatalog und beide Plane: Kornye 28, Plan I u. II. - Dall auch hier ein 

Mannergiirtel vorliegt, geht aus der fiir diese verbindlichen Bronzeschnalle mit festem schildformigem 

Beschlag hervor: Kornye 47 (Variante a mit durchgenietetem Beschlag, wie z. B. noch an den Noma- 

dengiirteln aus Grab 16, 51, 109).
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4

1 Silbertauschierte Giirtelgarnituren.

1-3. Kornye, Grab 97. -4-5. Weis, Oberbsterreich. - Mafistab 1 :1.
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tig gegen die Umrisse driickendem Wurmgeschlinge diirften in erster Linie nur 

formal etwas abweichende Garnituren aus Weis im ostlichen Oberdsterreich - 

Schnalle mit rundem Dreiknopfbeschlag und quadratischem Gegenbeschlag (Abb. 

l,4-5)35 - und aus der Gegend von Traunstein und Rosenheim (Stidostbayern) 

an die Seite treten. Letztere, aus trapezformigen Beschlagen und identischen Riik- 

kenplatten bestehend36, die ihrerseits, sozusagen am entgegengesetzten Fltigel des 

Merowingerreiches, ausgezeichnete Entsprechungen in Grabfunden aus Ostfrank- 

reich37, der Ile-de-France, Siidbelgien und noch der fernen Normandie besitzen38. 

Wir stehen einem bedeutenden Werkstattkreis gegeniiber, fur den eine zunachst ge- 

bunden-einfache, mit Leiterbandern arbeitende Flechtornamentik in Verbindung 

mit flachenfullender Zelltauschierung kennzeichnend ist, die dann bald Hand in 

Hand mit einer motivischen Erweiterung und Auflockerung der Flechtmuster auch 

zur Plattierung grofierer Flachen und schliefilich des ganzen Grundes tibergeht. 

Schon J. Werner hob anlafilich seiner Bearbeitung des nordschweizerischen tau- 

schierten Materials einige charakteristische Erzeugnisse dieses Kreises hervor39. Es 

fiele nicht schwer, die angedeutete Entwicklung an weiteren Beispielen aus einer 

etwa diagonal den Alpenbogen mit den Rheinlanden und den frankischen Sied- 

lungskammern nordlich und ostlich der Seine verbindenden Fundzone zu erlautern, 

wobei neben den schon zitierten Formen (Rund- und C-Garnituren) zunehmend 

grofiere trapez-, zungen- oder U-formige Beschlage, im Sinne der von M. Martin 

herausgestellten frankischen (alteren) A-Garnituren, im Vordergrund stunden40. 

Ebensowenig ware wohl ein Ausstrahlungszentrum dieser modisch weit gestreuten

35 A. Riegl u. E. H. Zimmermann, Die spiitrdmische Kunstindustrie in Oesterreich-Ungarn 2. Kunst- 

gewerbe des friihen Mittelalters (Wien 1923) 31 zu Farbtaf. 15,2-3: ’Der Verlauf der Flechtbander ist 

ohne straffe Fiihrung und klare Disposition, was diesen trag verlaufenden Schlingen die Bezeichnung 

Bandwurmornamentik eingetragen hat‘.

36 O. v. Hessen, Funde der Reihengraberzeit aus dem Landkreis Traunstein. Kataloge d. prahist. 

Staatsslg. Miinchen 7 (Miinchen 1964) 20 f. zu Taf. 7,6.13 (= Fototaf. 25,8-9), auf zwei Saxgraber 

des Reihenfriedhofs von Horpolding verteilt (Reste ein- und derselben C-Garnitur?). - W. Torbriig- 

ge, Vor- und Friihgeschichte in Stadt und Landkreis Rosenheim (Rosenheim 1959) 108 Taf. 18,10.13; 

32 unten (FO: Germering/Marienberg).

37 F. Scheurer u. A. Lablotier, Fouilles du cimetiere barbare de Bourogne, Terr, de Belfort (Paris - 

Nancy 1914) Taf. 51 (Schnalle m. Rundbeschlag, wie die meisten folgenden); E. Salin, Le fer a 1’epo- 

que merovingienne (Paris 1943) Taf. 24,3 aus Charnay, Dep. Saone-et-Loire; ders., Gallia 9, 1951, 48 

Abb. 17 aus dem Dep. Yonne (schon im Ubergang zu einem Tierornament im Stil II).

38 Salin, Le fer (Anm. 37) Taf. 24,2 (FO: Nanteuil-Notre-Dame, Dep. Aisne). - B. Trenteseau, La da- 

maquinure merovingienne en Belgique. Diss. arch. Gandenses 9 (Brugge 1966) Taf. 14 a-b (FO: Lut- 

lommel, Prov. Limburg); E. Salin, La civilisation merovingienne 4 (Paris 1959) 130 Abb. 30 (Mus. 

Rouen).

39 J. Werner, Das alamannische Graberfeld von Biilach. Monogr. z. Ur- u. Friihgesch. Schweiz. 9 (Ba

sel 1953) 33 m. Anm. 21: Typ Biilach/Sondergruppe, zu Taf. 29,2 a-c; 20,3, bes. c (mit iibergreifen- 

den Achterschlingen), jedoch unter Ausschlul? der punktbandverzierten Variante (ebd. Taf. 29,1 und 

3 usw.), dafiir mit Erweiterung des Biilacher C-Typus zugunsten verwandter Formen wie Bern- 

Biimpliz Grab 83, 223, 277 (vgl. O. Tschumi, Burgunder, Alamannen und Langobarden in der 

Schweiz [Bern 1945] 26 Abb. 3, Taf. 2), denen Garnituren aus Bourogne (Burgunderpforte), Villey- 

St.-Etienne (Lothringen) und La Balme (Hochsavoyen) nahestehen: Scheurer u. Lablotier a. a. O. 

(Anm. 37) 33 Abb. 18 (mit stehenden §-Schlingen) und Taf. 54; E. Salin, Le fer, Taf. 35; 27,1.

40 Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 28, 1971, 29 ff-, wobei es sich noch weitgehend um rein li- 

near-geometrische Bandornamente der Verzierungsstufen 1/2 nach R. Moosbrugger-Leu, Die friih- 

mittelalterlichen Giirtelbeschlage der Schweiz. Monogr. z. Ur- u. Friihgesch. d. Schweiz 19 (Basel 

1967), handelt.
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Arbeiten im Bereich der fruhmittelalterlichen Burgundia zu verkennen. Jedenfalls 

ist bemerkenswert, daft in einem engeren, von Genfer See, Jura und mittlerer Aare 

begrenzten Ausschnitt das fast ausschlieftliche Fund- und wohl auch Herstellungs- 

gebiet jener groften (teil)plattierten ’burgundischen' B-Garnituren ermittelt wurde, 

deren frtiheste Stufe (B 1 nach H. Zeift und der spateren Forschung) mit reinen Ge- 

flechtsmotiven eines klassisch ’koptischen' Repertoires - ursprtinglich ebenfalls un- 

ter alleiniger Verwendung des Leiterbandes - auftritt41. Das Verhaltnis dieser geo- 

graphisch enger begrenzten, dabei auf die Frauentracht beschrankten, westschwei- 

zerischen Gruppe zu den oben herangezogenen, teilweise sicker alteren Varianten 

(Rundschnallen) eines flechtbandverzierten und zell- oder strichlagentauschierten 

Giirtelschmuckes aus nordlicheren Teilen des Merowingerreiches bedarf noch der 

Klarung. Denn wahrend es in der recht geschlossenen Gruppe der B-l-Beschlage 

neben dem dominierenden Motiv der Vierschlingen-Raute und ihrer Weiterbildun- 

gen nur ausnahmsweise zu selbstandigeren, stets abstrakt-geometrischen Flecht- 

kompositionen kommt42, scheint sich auf den weiter nordlich gebrauchlichen tau- 

schierten Beschlagformen von Anfang an ein freieres, zoomorpher Deutung entge- 

genkommendes Leben zu entfalten.

Im weiteren Verlauf lafit sich fast Schritt fiir Schritt verfolgen, wie das ’Wurmge- 

schlinge' ziemlich unorganised an seinen freien Enden zunachst diinne Kbpfe, sel- 

ten auch kleine Winkelstriche im Sinne von Fiiften ansetzt, um sich allmahlich einer 

deutlicher bewufiten und mehr oder minder entschieden dargestellten Tierornamen- 

tik zu bffnen. Als ein Beispiel fiir viele mag die schon von L. Lindenschmit hervor- 

gehobene grofie Giirtelschliefte aus Dietersheim in Rheinhessen stehen43, wo in der 

durchgehend plattierten Beschlagplatte ein lockeres Geflecht aus vier ineinander ge- 

hangten, nierenfbrmigen Schlingen ausgespart ist - ein Bandornament, das wohl 

nur zufallig an die von starren Querbandern gestiitzten Zwickerspiralen auf einigen 

kleineren mittelschweizerischen Garnituren erinnert44. Gegen die vier grbfieren 

Niethauben ist je ein beiftender Tierkopf gerichtet, wovon zwei im Beschlagende an 

den freien Enden der letzten Nierenschlaufe sitzen, die am breiteren Vorderrand 

von einer eigens eingeflochtenen Doppelschlaufe ausgehen. So waren wohl erst auf 

entsprechend vergrofterter Zierflache die Voraussetzungen zur Ausbildung lebhaf- 

terer bis zoomorph ausdeutbarer Bandgeflechte geschaffen, wofiir treffliche Bei-

41 Vierschlingenraute und Weiterbildungen: H. Zeifi, Studien zu den Grabfunden aus dem Burgunden- 

reich an der Rhone. Sitzber. Bayer. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 7 (Miinchen 1938) Taf. 5,1-2 (aus La 

Balme und Eichbiihl b. Thun); Tschumi a. a. O. (Anm. 39) Taf. 1 (Bern-Biimpliz Grab 6); Taf. 

10,2—3 (Rubigen). — Zopfgeflechte und Weiterbildungen: Tschumi 137 Abb. 38 (Gals-Jolimont; zwei 

in sich durchflochtene 8-Figuren); Taf. 2 (Bern-Biimpliz Grab 27; dreistrahniges, diagonal iibergrei- 

fendes Geflecht). - Andere Flechtmuster: Tschumi 144 Abb. 43 (Pieterlen; gereihte isolierte 8-Schlin- 

gen); Taf. 1 (Bern-Biimpliz Grab 103; vertikale, iibergreifende §-Schlingen).

42 So Tschumi a. a. O. (Anm. 39) Taf. 8 (Niederwangen Grab 23; grofie 8-Figur, von kreisfbrmigen 

Gebilden iiber- und unterschnitten); einfacher ebd. Abb. auf S. 112 (aus Riedburg, Amt Bern).

43 AuhV III (1881) H. 11 Taf. 6,4 = L. Lindenschmit, Handbuch der deutschen Alterthumskunde 

(Braunschweig 1880-1889) Taf. 4 Abb. 340.

44 Typ Scheurer u. Lablotier a. a. O. (Anm. 37) Taf. 54 (Saxgrab 97) und Werner a. a. O. (Anm. 39) 37 

Anm. 49 zu Biilach Grab 100 (Taf. 25,1 a-b): Arbeiten von allenfalls schwacherer Erfindung oder 

Geschicklichkeit, vergleichbar der Kbrnyer Garnitur aus Grab 18 mit etwas abweichendem Muster 

(Kornye, Taf. 2, 36-39 = VIII 1-4).
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spiele auf ’burgundischen1 Schnallen wiederum Lindenschmit zu verdanken sind4S: 

Zu uncharakteristischen Tierkopfen vom Typ Dietersheim treten in den schmalen 

Seitenfeldern noch sehr verkiirzt als blofte Haken oder Winkel dargestellte ’Fiifie' 

auf. Es ist kaum anzunehmen, daft diese Hinwendung eines zuvor rein flechtband- 

schaffenden Milieus zu einem neuen Darstellungsinhalt ganz aus eigener Kraft ge- 

funden wurde. Vielmehr mull mit Einwirkungen solcher benachbarter oder auch 

weiter entlegener (germanischer) Zentren gerechnet werden, die es schon etwas frii- 

her, unter Anwendung ganz verschiedener Verzierungstechniken, zur Ausbildung 

eines reifen, in sich variablen Tierstils gebracht hatten46. Diesen Weg weiter zu ver

folgen, erscheint indes fiir die hier gestellte Frage nach der archaologischen Zuord- 

nung der tauschierten Kornyer Waffengiirtel unndtig. Fiir die bemerkenswerte letz- 

tere Gruppe geniigt es festzuhalten, daft es dank dem oben erwahnten, bis nahe an 

die Ostgrenze geschlossener bajuwarischer Siedlung belegten Absatz eines erfolg- 

reichen frankischen Werkstattkreises moglich ist, auch die ersten westungarischen 

Funde breiter tauschierter Giirtel mit der westlichen Herstellung eines so gelaufigen 

merowingischen Trachtzubehdrs in direkte Verbindung zu bringen. Nun lage es 

freilich schon aus geographischen und historischen Griinden am nachsten, das un- 

verhoffte Erscheinen einer breitflachigen Silbertauschierung auf Eisen in Kornye 

mit awarenzeitlichen Gepiden zu verbinden, die ihre germanische Giirteltracht im 

Zuge der Eroberung des Karpatenbeckens als Milizen der awarischen Besatzungs- 

armee nach Pannonien gebracht hatten47. Damit ware auch gut die den dreiteiligen 

westlichen Giirteln im allgemeinen fehlende Hinzunahme einer tauschierten Giir- 

telzunge vereinbar, die einen fremden Zug darstellt. Daft mit lokalen Nachahmun- 

gen des westlichen Waffengiirtels zu rechnen ist, wurde schon zur Garnitur aus 

Grab 66 gesagt. Aber die verfiigbaren spatgepidischen Beispiele beschranken sich 

auf 2 Bruchstiicke aus zwei vollbewaffneten Kriegergrabern des siebenbiirgischen 

Graberfeldes von Veregmort, wahrend Tauschierungen in den grofien gemischten 

Friedhofen desselben Riickzugsgebietes im Murejbogen von Bandu und Noglac zu 

fehlen scheinen48.

Von ’ansehnlichen Mengen1 tauschierter Giirtel kann dort einstweilen wohl keine 

Rede sein, so schwer man sich in diesem Faile vorstellen mag, daft lokale Schmiede, 

die in einiger Zahl breite eiserne Giirtelbeschlage als Trachtzubehor herstellten, 

nicht auch noch fiber gewisse Kenntnisse der antiken Verzierungspraxis der Silber- 

einlage verfiigten und diese auf glatten Flachen zu nutzen wufiten - zumal im 

Lande der alten dakischen Silbergruben, wo es an Material auch damals wohl nicht

45 Lindenschmit a. a. O. (Anm. 43) Taf. 3 Abb. 334; 335. Weitere Varianten bei ZeiE a. a. O. (Anm. 

41) Taf. 3,2-3; 4,1-2; 6,1-3; Tschumi a. a. O. (Anm. 39) 26 Abb. 3,31 u. 291; 181 Abb. 56.

46 In anderen Fallen, wo es zu keiner Durchdringung der tauschierten Bandgeflechte mit Tierdetails, 

mithin zu keiner ornamentalen Neubelebung kam, sind Auflosungserscheinungen unverkennbar, wo- 

von ein grower trapezfdrmiger Gegenbeschlag bei C. Boulanger, Le mobilier funeraire en Picardie et 

Artois (Paris 1902/05) 182 zu Taf. 48,2 eine Vorstellung gibt. Auch ein so exakt aus zarten Leiterbiin- 

dern ausgebreitetes Geflecht tauscht nicht liber den Eindruck des ziellos Zerfliefienden hinweg, in 

dem das Ausgangsmotiv der nierenformigen Durchflechtung praktisch ertrankt ist.

47 Martin a. a. O. (Anm. 7) 111 f.

48 Horedt a. a. O. (Anm. 8) 207.
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ganz fehlte. Man wird abwarten miissen, ob hier gliickliche Neufunde oder giin- 

stige Praparierungsergebnisse an alteren Fundbestanden das Bild korrigieren49.

Vielleicht sollte man fur den vorerst diinnen gepidischen Niederschlag auch eine 

umgekehrt verstandliche Abhangigkeit von den allein in Kornye mit 5 Garnituren 

gut reprasentierten transdanubischen Vorkommen in Erwagung ziehen, im erwahn- 

ten Befund von Veregmort ein weit siidostwarts vorgedrungenes, daher handwerk- 

lich oder trachtgeschichtlich entsprechend abgewandeltes Zeugnis der expansiven, 

alienfails ’Schule machenden' merowingischen Tauschierindustrie des 6./7. Jahr- 

hunderts bedenken.

Andere f1echtbandverzie r t e M e t al 1 a r b e i t e n

Die Masse vergleichbarer westlicher Tauschierungen wird von den Verfassern nicht 

bestritten. Doch meinen sie den Kornyer Beschlagen aus stilistischen Griinden eine 

Sonderstellung einraumen zu sollen, ihre Werkstatten in Verbindung mit anderem 

flechtbandverzierten Material des Graberfeldes wie auch einer weiteren transdanu

bischen Fundlandschaft naher als im fernen frankisch-alamannischen Siedlungsge- 

biet vermuten zu dtirfen. Auf die tierstilverzierte Riemenzunge der kleinen Gruppe 

’gezahnter' Goldgtisse in der Budapester Jankovich-Sammlung wird besonders hin- 

gewiesen, im Sinne eines freilich nur allgemein vergleichbaren zoomorphen Bewe- 

gungsmomentes auf den Beschlagen (Kornye, Taf. VII 1-3 und IX 5-7). Typolo- 

gisch stellen die Goldgiisse aufierordentliche, formal und motivisch aufs engste an 

germanischen Vorbildern orientierte Erzeugnisse unter den donaulandischen Zahn- 

schnittarbeiten dar50; auf einem bescheideneren, vielleicht mehr ’volkstiimlichen' 

Niveau wird uns dieser Kunstkreis zur tierstilverzierten Kornyer Nadel noch zu 

beschaftigen haben. Denkmaler einer rein geometrischen, auf bronzevergoldeten 

Giirtelblechen trassierten (d. h. mit dem Punktpunzen vorgetriebenen) oder gra- 

vierten Bandornamentik hat I. Kovrig an einem der besten Beispiele der Gattung 

von Alattyan erortert51. Die sprechende Verbreitung fiber fast das gesamte Awa- 

renreich zur Zeit seiner grofiten Ausdehnung stellt den eindeutig awarischen Cha- 

rakter dieser flechtwerkbedeckten Giirtel aufier ZweifeL In ihrer streng symmetri- 

schen Geschlossenheit sind die gleichwohl durchsichtigen Geflechtsmuster, aller 

Verschiedenheit in Technik und Formenschatz der Ornamenttrager unerachtet, 

manchen tauschierten Flechtteppichen auf dreiteiligen westgermanischen (eisernen) 

Giirteln nicht uniihnlich, was auf einer gemeinsamen Grundlegung in der fernen 

ostmittelmeerischen, zoomorpher Ideenverbindung von Hause aus unzuganglichen 

Bandornamentik beruhen diirfte52. An solche Zusammenhange mag gedacht sein,

49 Die letztere Mbglichkeit scheinen auch Salamon u. Erdelyi im Auge zu haben: Kornye 46 m. Anm. 

119; 120.

50 Vgl. etwa N. Aberg, Die Goten und Langobarden in Italien (Uppsala-Leipzig 1923) Abb. 267; 273 

(aus Civezzano u. Cividale); B. Salin, Die altgermanische Thierornamentik (Stockholm 1904) Abb. 

592 = N. Fettich, Das Kunstgewerbe der Awarenzeit in Ungarn 1. Zahnschnittornamentik und 

Prefimodellfunde. Arch. Hungarica 1 (Budapest 1926) 40 zu Abb. 8. Die Goldschnalle selbst (ders., 

Taf. 1,1) schon von Salin 308 Abb. 665 a-c in den Einzelteilen ihrer Tierfigur analysiert.

51 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 129 f., Taf. 15.

An einem Beispiel aus Villnachern, Kt. Zurich (Lindenschmit a. a. O. |Anm. 43] 365 Abb. 337) lafit 

sich gut erkennen, wie es nur uber eine wohl wissentliche kleine Unstimmigkeit mbglich war, in ein
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wenn die Autoren im Bemiihen um eine engere Bindung der Kornyer tauschierten 

Garnituren an ihre transdanubische Fundlandschaft an Einflusse der koptischen 

Kunst in Westeuropa im Sinne der Forschungen W. Holmqvists appellieren (Kbr- 

nye 47). Daft sie dennoch die trassierten und gravierten Bandornamente aus den 

vergleichenden Uberlegungen ausschlossen, hat triftige chronologische Griinde: 

Stellt doch diese stilistisch wie technisch klar umschriebene Gruppe eines orientali- 

sierenden Geflechtstils eine der Leitformen des ’mittelawarischen' Fundhorizontes 

dar33, die sich in Alattyan auch stratigraphisch unter den vielfaltigen Mannergtir- 

teln der 2. Gruppe abhob und gar noch ins Areal der 3. Grabergruppe erstreck- 

te54.

Auf einen recht anspruchslosen Geflechtsdekor vorawarischer Zeitstellung in Pan- 

nonien wies J. Werner anlafilich seiner Analyse der langobardischen Grabinventare 

von Varpalota hin: So fallt auf einer kleinen Gruppe langobardischer Biigelfibeln 

ein zweizeiliges reines Bandornament auf, das mit drei kreuzweise verschrankten 

Doppelschlaufen annahernd quer fiber die ovalen Fufiplatten greift55. Die Werk- 

statt dieses Models mag, soweit aus den beiden Fundorten Varpalota uber dem 

Nordende des Balaton und Kapolnasnyek am Ostende des kleinen Velencer Sees zu 

schliefien, irgendwo im nordbstlichen Transdanubien, vielleicht im Raume siidlich 

von Kornye, zu suchen sein. Gestiitzt auf gewisse awarische Schmuckbronzen 

westungarischer Provenienz mit ahnlich zusammengedriickten Geflechten nahm 

Werner eine gemeinsame spatantike Quelle im Zentrum ’der bis in die Awarenzeit 

weiterarbeitenden romanischen Handwerker' von Keszthely-Fenekpuszta an. Be- 

statigend kam aus einem der ethnisch gemischten Awarenfriedhofe im Umkreis der 

spatantiken Zivilhauptstadt Sopianae/Pecs ein formal fortgeschrittenes Fibelpaar

allseits geschlossenes vielstrahniges Geflechtsmotiv die Andeutung eines ’Tierkopfes' ganz unten links 

start des erwarteten sechsten Knotens einzufiigen, falls hier nicht ein echter, durch Raumnot verur- 

sachter ’Fehler' vorliegt. - Hier sind drei in sich geschlossene, zerdehnte Doppel-8-Schlingen diagonal 

durcheinander geflochten, wahrend bei einer Variante aus Biilach die schwierigere Aufgabe gelang, 

drei erweiterte 8- oder §-Schlingen so unter sich zu verflechten, dall die beiden aufieren Figuren in ge- 

gensinniger Drehung mit zweimaliger Uberschneidung auf die mittlere iibergreifen: Werner a. a. O. 

(Anm. 39) Taf. 20,3 c (Riickenbeschlag eines dreiteiligen Saxgiirtels aus Grab 71). - Zum byzantini- 

schen Schema vgl. Beispiele aus Albanien und Imola: J. Werner, Kblner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 

1, 1955, 41 Taf. 4,1.9.

53 Zugehbrig auch das goldene Wehrgehange mit geprefiten ’Kettengeflechten' und Steineinlagen aus der 

transdanubischen Adels-Grablege von Igar (III. Fund, mit Sabel): N. Fettich, Arch. Ert. 43, 1929, 

Taf. 9,1-12. - Graviert sind die blechbeschlagenen Giirtel aus Jutas Grab 144 und Oskii Grab 46 

(beide Fundplatze norddstlich des Plattensees): G. Rhe u. N. Fettich, Jutas und Oskii. Skythika 4 

(Prag 1931) 70 zu Taf. 7,1-9; 13,1-4. - Nach Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 110 kommen diese vielteili- 

gen flechtbandverzierten Mannergiirtel ’um die Mitte der Awarenzeit, Ende des 7. Jahrhunderts' auf. 

- Mehrere neue Befunde im jiingst verbffentlichten Graberfeld von Homokmegy-Halom am West

rand der Grofien Tiefebene: E. Garam, I. Kovrig, J. G. Szabo u. G. Torek, Avar Finds in the Hun

garian National Museum 1 (Budapest 1975) 13 ff., bes. 38 zu Abb. 6 u. 14; Datierung: letztes Drittel 

des 7. Jahrh. bis um 800.

54 H. W. Bohme, Der Awarenfriedhof von Alattyan, Kom. Szolnok. Siidost-Forschungen 24 (Miinchen 

1965) 28 mit Karte 9. — Auch auf dem awarenzeitlichen Areal des grofien Gemeindefriedhofs von Ha- 

limba (Kom. Veszprem) reihte sich das Mannergrab 108, das einen bronzebeschlagenen Giirtel mit 

punzierten Kettengeflechten enthielt, in die mittlere der drei von G. Tbrbk nach flachenstratigraphi- 

schen Beobachtungen ausgesonderten Phasen ein: Stud. Zvesti AUSAV 16, 1968, 269 zu Abb. 

2,11-16.

55 Werner a. a. O. (Anm. 21) 37 f.; 97 Taf. 3,1-2; 14,5 = 28,4.
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2 Bandgeflechte auf Biigelfibeln.

1. Testona bei Turin. - 2. Chiusi. - 3a-b. Boly, Kom. Baranya. - MaEstab 1:1.
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hinzu56. Sein leidlich symmetrischer, vorwiegend zweizeiliger Schlaufendekor 

(Abb. 2,3b) kann um so eher als eine Weiterfiihrung, aber auch schon Verwilde- 

rung der eben beschriebenen einfachen Doppelschlingen gelten, als auch hier si- 

chere zoomorphe Einsprengsel fehlen. Wahrend jene altere Fibelform durch ein zu- 

gehdriges drittes, nun schon im norditalischen Testona (bei Turin) gefundenes Fi- 

belpaar als eine mitgebrachte Arbeit aus der Spatphase des pannonischen Aufenthal- 

tes ausgewiesen ist (Abb. 2,1)57, konnte in dem fruhawarenzeitlichen Fund von 

Boly, da italische Gegenstiicke bisher fehlen, der Ausgufi eines am Ort zuriickge- 

bliebenen langobardischen Fibelmodels vorliegen; daftir ware allenfalls die ganz 

mifiverstandliche Stilisierung des mitgegossenen, zwischen gelaufiger Kugelform 

des Einzelknopfes und der fur Pannonien ungewohnlichen tierkopfformigen Bil- 

dung schwankenden Sprossenkranzes ins Feld zu fiihren58. Scheut man sich 

schliefilich nicht, eine formal ausgereifte mittelitalische Langobardenfibel an dieser 

Stelle anzuschliefien (Abb. 2,2)S9, dann konnte das aufgelockerte Schlingwerk auf 

ihrer Fufiplatte, obgleich nunmehr vorherrschend dreizeilig und auf vertikale 

Schlaufenfiihrung angelegt, als eine Art letzter, symmetrisch wohlausgewogener 

Ldsung eines von Tierdetails andauernd freien Geflechtsdekors erscheinen, dessen 

’antike' Grundlegung einst im fernen Transdanubien erfolgt war60. Nur von dieser 

Spatstufe (Arcisa) mit lebhafter fliefienden Bandschlingen her, ware auch hochstens 

eine gewisse Ahnlichkeit mit dem tauschierten Wurmgeschlinge auf eisernen Giir-

56 Boly, Kom. Baranya, Grab 30: Papp a. a. O. (Anm. 26) 192 Taf. 20,7—8.

57 Werner a. a. O. (Anm. 55) 37 f. Taf. 28,1—2, wo das zugrunde liegende Ornamentschema zugleich 

am reinsten dargestellt scheint. Jetzt O. v. Hessen, Die langobardischen Funde aus dem Graberfeld 

von Testona, Piemont (Turin 1971) 10 zu Taf. 1,1-2.

58 Eine kugelige Knopfgarnitur auf quergerippten Halsen z. B. auch bei der kerbschnittverzierten Oval- 

ful?fibel aus Hegykb am Neusiedler See (Grab 21): Werner a. a. O. (Anm. 55) 69 Taf. 30,5. — Tier- 

kopffbrmige Zonenknopfe in Pannonien bisher anscheinend nur an einer klassischen Stil-I-Fibel aus 

dem spaten Langobardenfriedhof von Kajdacs (Grab 2) belegt: I. Bona in: Atti convegno intern. ’La 

civilta dei Longobardi in Europa' (Rom 1974) Taf. 1,2. Daft die zoomorphen Sprossen mehr oder 

minder dem grimmigen Tierkopf (in Aufsicht) am Ende der Fibelfiil?e angeglichen wurden, geht aus 

ihrer charakteristischen Gliederung mittels einer Y-formigen Verstrebung der Augen/Nasenpartie 

hervor, und es ist unverkennbar, dal? dieser plastischen ’Chiffre' auch bei den 9 Knopfen der B61y-Fi- 

beln gedacht ist - aber eben mit dem Unterschied, dal? die imaginaren, tatsachlich ja nicht zur Aus- 

fiihrung gekommenen Tierkopfe in diesem Faile allem Bekannten (z. B. N. Aberg a. a. O. [Anm. 50] 

Abb. 88-89) widersprechend nicht radial auswarts, sondern nach Lage der Y-Chiffre ganz sinnwidrig 

zur Kopfplatte hin geschaut hatten, was auf noch mangelnde Vertrautheit mit dem tierkopfformigen 

Sprossenkranz italisch-langobardischer Auspragung hinweist.

59 Fibel aus Chiusi, Anhohe Arcisa, Grab 3: O. v. Hessen, Primo contribute alia archeologia lango- 

barda in Toscana. Le necropoli (Florenz 1971) 13 Taf. 6. (Einzelsttick); am deutlichsten sind die sehr 

kunstreich gefiihrten Schlingen dieses Ornaments auf einem verschollenen Gegenstiick von unbekann- 

tem italischen FO zu lesen: Ipek 19, 1954-59, Taf. 22,4 (H. Kuhn), jetzt auch in: H. Kuhn, Die ger- 

manischen Biigelfibeln der Volkerwanderungszeit in Siiddeutschland (Graz 1974) 1229 Taf. 326; 96 

Nr. 10.

60 Bedenkt man in diesem Zusammenhang, dal? schon im Ornamentverlauf von Boly eine Neigung zu 

vertikaler Schleifenbildung (Fibelfiil?e) die Oberhand gewann, wahrend nur die obere, allerdings 

grol?te Schleife an der leicht diagonalen urspriinglichen Querfiihrung festhalt (Werner a. a. O. [Anm. 

21] Taf. 28,1-2), so mag die Stufe Boly in der Tat ungefahr die Mitte einer engeren ornamentalen 

Entwicklung markieren — unabhangig davon, ob ihre Ausbildung noch eben mit der Endphase des 

transdanubischen Aufenthaltes der Langobarden zu verbinden sei oder eher schon den vereinzelten 

Riicklauf einer Schopfung des italischen Langobardenreichs an einen Mittelpunkt absterbender medi- 

terraner Stadtkultur in Siidpannonien beleuchtet.
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teiplatten des Kornyer Typs (Kornye, Taf. VII 1-3, IX 5-7) einzuraumen61. Aber 

damit ist weder ftir die transdanubische Keimform einer geschlauften Bandorna- 

mentik auf der Stufe Kapolnasnyek noch fur die tauschierten Giirtelbeschlage in 

Kornye viel gewonnen angesichts der Tatsache, dafi selbst der entwickelte Schlau- 

fendekor der Stufe Arcisa bei den Langobarden in Italien zu keiner Ausbildung 

breiter tauschierter Giirtel nach merowingischer Art mit stets quergestrichelten 

oder punktierten Flechtmustern geftihrt haben.

Den gleichen Einwand wird auch ein jtingst von I. Bona aus dem Langobarden- 

friedhof von Szentendre (Grab 56) verbffentlichtes Fibelpaar nicht entkraften, des- 

sen ovale Fufiplatten mit einem zwei- bis dreizeiligen echten Korbgeflecht bedeckt 

sind62. Diesem singularen Muster mufi man zwar entnehmen, dafi langobardische 

Goldschmiede in Pannonien schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts mit einem 

ostmittelmeerischen, vielleicht besonders koptischen, Geflechtsdekor bekannt wa- 

ren. Dennoch wird man zdgern, ein so friihes und seltenes Beispiel direkter Ein- 

wirkung orientalischer Bandornamentik auf die germanische Metallkunst in Trans- 

danubien unbedenklich als Sttitze ftir eine lokale Entstehungsmbglichkeit der tau

schierten Kornyer Giirtelplatten geltend machen zu wollen63.

Damit diirften die wesentlichsten Erscheinungsformen an Bandgeflechten gepriift 

sein, auf denen nach den Vorstellungen der Verfasser ein eigenstandiger, in trans- 

danubischen Voraussetzungen wurzelnder Stil der tauschierten Kornyer Giirtel be- 

ruhen soil. Aber keine der angefiihrten Moglichkeiten schien (abgesehen von den in 

Material, Herstellungsart und Trachtgeschichte begriindeten Unterschieden) eine 

iiberzeugende Grundlegung im gedachten Sinne nahezulegen: Weder der vielfach 

ungeklarte Kreis der donaulandischen Zahnschnittverzierung noch das Aufkommen 

einer zierlichen, rankenahnlichen Schlaufenbildung auf langobardischen Fibelftifien 

pannonischer Zeitstellung noch auch die koptisierenden Knotengeflechte auf einer 

anderen pannonischen Langobardenfibel wie vollends auf den viel jiingeren trassier- 

ten awarischen Giirtelzungen. So schmelzen die Aussichten fur eine bodenstandige 

Ableitung der Kornyer Garnituren zusammen, und es bleibt die Wahrscheinlichkeit 

direkter Einwirkung seitens einer lebhaft produzierenden Fertigung dreiteiliger tau

schierter Giirtel an gewissen Schwerpunkten des merowingischen Wirtschaftsgebie- 

tes bzw. von relativ benachbarten Auslieferungsstellen jenseits der Alpen. Immer- 

hin ist die Moglichkeit einer unabhangigen gepidischen Tracht- und Handwerks- 

provinz im transsilvanischen Hochland nicht auszuschliefien, soweit man auf weite- 

res geeignetes Material aus diesem vormals provinzialromischen Kulturgebiet hof-

1,1 Die reife Langobardenfibel aus Chiusi usw. hat auch in den seitlich (Fufiplatte) vorspringenden Vo- 

gelkbpfen - oben im Stil der klassisch-pannonischen S-Fibel, unten von dem die hybride Fufipartie 

der Fibel aus Jutas flankierenden Typ mit aufgesperrtem Schnabel (Werner a. a. O. [Anm. 21] 70 Taf. 

16,1-2) - gut donaulandische Ziige bewahrt, die fur eine Datierung dieser mittelitalischen Arbeit in 

den Anfang des 7. Jahrh. sprechen.

62 B6na a. a. O. (Anm. 58) 241 ff. Taf. 8.

63 Nicht in diesen Rahmen gehort eine kleine siidwestdeutsch-langobardische Fibelgruppe mit schragge- 

stelltem miiandroiden ’Korbflechtmuster' in den Kopfplatten: Werner a. a. O. (Anm. 55) 62 f. zu 

Taf. 23,8-9; 24,1-2. - Anders Kuhn a. a. O. (Anm. 59 Ende) 1078; 1086 zu Taf. 302-303. Kuhn 

nimmt auch fur diese Variante bereits Entlehnung des ’schachtelformigen" Musters aus der koptischen 

Kunstindustrie, besonders von Stoffen, an.
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fen darf. Ganzlich auszuscheiden haben dagegen wohl aus awarischen Graberfel- 

dern zitierte Garnituren (Kornye 46 Anm. 117), da es sich dort anscheinend aus- 

nahmslos um Teile von ’silberplattierten' vielteiligen Waffengiirteln bairisch-lango- 

bardischer Provenienz handelt, die nbrdlich der Alpen gegen Mitte des 7. Jahrhun- 

derts die breiten Giirtel endgiiltig abldsen und vereinzelt auch ins Awarenreich ge- 

langten. Hieriiber haben zuletzt L. Kraskovska und A. Lippert gelegentlich der 

Untersuchung awarenzeitlicher Friedhofe im Hinterland von Bratislava und am 

niederdsterreichischen Leithagebirge berichtet64. Dafi in Kornye diese jiingere ger- 

manische Giirteltracht fehlte, ist im Lichte der dreiteiligen tauschierten Garnituren 

chronologisch bedenkenswert, und gerade die von I. Bona zum ersten (transdanu- 

bischen) Grabfund mit einer vollstandigen plattierten Riemengarnitur jener Art an- 

gestellten Uberlegungen machen deutlich, dafi hier auch nach inner-awarischen 

Vorstellungen mit einer Zasur nach der Jahrhundertmitte zu rechnen ist65. Dabei 

war dem Friihawarentum die Silbertauschierung auf Eisen nicht unbekannt, nur 

dal? sie sich dort auf lapidar-abstrakte Muster beschrankte, wie es am schonsten ein 

westungarischer Fund (aus Csabrendek) eines apfelformigen Steigbiigels mit kasten- 

artiger Ose erhellt, dessen dichte Querstreifung kaum mit der friihmerowingischen 

Streifentauschierung des 5. Jahrhunderts zu tun hat; vielmehr diirfte er der typi- 

schen Biigelform und hohen Schmiedekunst nach in asiatischer Tradition stehen, 

wofiir auch die fremdartig profilierte Tragdse eines ahnlichen, untauschierten Steig- 

biigelpaares aus Csengod in der Tiefebene zu sprechen scheint66.

Reiterrequisiten und Bewaffnung

Mit den Steigbiigeln sind schon jene Reiterrequisiten beriihrt, die zusammen mit 

der nomadischen Bewaffnung den Grundstock des erhaltenen Grabgutes in Kornye 

bilden. Die archaologische Erforschung der alteren Awarenzeit Ungarns wurde 

durch einige bahnbrechende Materialarbeiten eroffnet, zu denen nach N. Fettichs 

Veroffentlichung der Zahnschnitt- und Prefimodelfunde sowie der kostbaren 

Schwert- und Sabelscheiden, G. Laszlos Studien uber byzantinische Gold- und Sil- 

berarbeiten aus den Fiirstenfunden und liber den Nomadensattel, D. Csallanys Un

tersuchung der schwertfiihrenden Stollengraber des Theifigebietes, als einer der 

letzten Beitrage I. Kovrigs scharfsinniger Rekonstruktionsversuch der ersten milita- 

rischen Installierung der Awaren im Karpatenbecken gehort67. Aus dieser Studie 

geht hervor, dafi die spezifische Waffe der berittenen Stofitrupps ein schlanker 

Speer mit schilfblattformiger Klinge von rhombischem Querschnitt war, mit dem 

fast stereotyp die erwahnten.kreisrunden Steigbiigel in den friihesten Reiter- bzw. 

symbolischen Pferde-Brandgrabern erscheinen; im letzteren Faile sind Spiefi und

64 L. Kraskovska, Slovenska Arch. 18, 1970, 23 ff.; dies, in: Fontes Inst. Arch. Musei Nat. Slovaci 

(Bratislava 1972) 99 f. zu Abb. 13—14,2 (FO: Zahorska Bystrica, Grab 20); A. Lippert, Jahrb. RGZM 

16, 1969 (1971) 159 ff.

65 Alba Regia 2-3 (Szekesfehervar 1963) 23 ff.; ders., Arch. Rozhledy 20 (Prag 1968) 605 ff. passim.

66 Erdelyi a. a. O. (Anm. 24 Ende) Taf. 56 f.

67 Kovrig, Contribution au probleme de 1’occupation de la Hongrie par les Avars. Acta Arch. Hung. 6, 

1955, 163 ff.
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Biigel im Feuer des Scheiterhaufens gegliiht, was auf zentralasiatisches Ritual (Altai) 

zurtickweist68. Von 15 in Kornye geretteten Pferdegrabern war in fiinf Fallen die 

urspriingliche Kombination nachweisbar, wozu meist noch geprefite Blechbe- 

schlage vom Riemenzeug kamen; das scheint fur einen Friihbeginn der Sepultur in 

Kornye seit dem letzten Drittel des 6. Jahrhunderts zu sprechen. Zahlt man den 

iiberwiegend schmalendigen Reflexbogen aus 15 Grabern die nur mit Pfeilen ausge- 

statteten Graber sozial oder genetisch Nachgeordneter hinzu, so waren 22 Noma- 

denkrieger des erforschten Areals mit dem Bogen bewaffnet. Als vornehmste Rei- 

terwaffe stand das friihawarische gerade Langschwert ohne Parierstange mit 15 

Grab- und 10 Streufunden obenan. Die Griffangel wachst weich und schrag aus der 

ein- oder zweischneidigen Klinge heraus und weist mitunter eine Bohrung auf, 

worin einst wohl ein Eisenring mit eingeschlaufter Kordel befestigt war, dessen 

Deutung I. Kovrig anhand ungefahr gleichaltriger mittelasiatischer Wandmalereien 

mit schwertfiihrenden Noblen gelang69. Auch von den P-fbrmigen, mit kannelier- 

ten Silberbandern quer zur Scheide befestigten Tragdsenpaaren liegen hinreichend 

Bronzeblechfragmente vor70. Zu den drei Lanzenspitzen wird der awarische Cha- 

rakter dieser Waffe mit Recht verneint. Das breite Lorbeerblatt mit bis zur Spitze 

verlangerter Tulle kommt in friihawarischen Grabern vereinzelt vor (Kornye 56 

Anm. 220, Taf. XVIII 7). Da der Typ den pannonischen Langobarden zu fehlen 

scheint, kann er den Bajuwaren nordwarts der Alpen wohl nur vom langobardi- 

schen Italien (Fiirstengrab von Civezzano b. Trient) vermittelt sein. Damit aber 

diirfte eine erst im Stiden rezipierte Form byzantinischen Ursprungs vorliegen71, 

die den Awaren dann allerdings schon zur Zeit ihrer ersten politischen Kontakte 

mit Ostrom bekannt geworden sein kann.

Eine ahnliche Ausstrahlung in die Zone nbrdlich der Alpen ist fur den schon er- 

wahnten schilfblattformigen awarischen Stofi- und Wurfspeer ebensowenig zu 

tibersehen72. Zwar machte der Typ seiner weitmaschigen siiddeutschen Verbreitung 

zufolge eine empfindliche Abschwachung, besonders mit der Preisgabe des bogen- 

fbrmig vor dem Klingenansatz ausspringenden Tiillenhalses durch73, doch bleibt 

die formale Anlehnung unverkennbar. Dies gilt auch noch von dem mehr gestreck- 

ten, fast vierkantigen Spieft mit gut facettierter Tulle aus der ritterlichen Grablege 

bei Niederstotzingen74. Aber nur in den klassischen Vertretern der wenig verander-

68 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 181.

69 Folia Arch. 9 (Budapest 1957) 126 Abb. 25, Taf. 18,1; 21 (FO: Torokbalint, Kom. Pest, Grab 1).

70 Ihre Funktion als Halterung wird erhellt durch die auf den P-fbrmigen Holzkern durchgenietete 

Bronzelasche, die eine besser erhaltene Tragbse vom Awarenfriedhof in Mali Idjos (Kishegyes, Backa) 

bewahrt hat: Seoba naroda (Katalog Zemun 1962) 45 Abb. 7; vgl. auch Kovrig a. a. O. (Anm. 69) 120 

Taf. 19,28 (Torokbalint, Grab 2).

71 Massenhaft sind Lorbeerblatt-Lanzen, auch solche mit durchbrochenem Blatt, unter den reichlichen 

Waffenfunden des Langobardenfriedhofs von Testona vertreten: O. v. Hessen a. a. O. (Anm. 57) 19 

zu Taf. 18 f., wo auch schon die byzantinische Herkunft dieser Speerform vermutet wird.

72 Beschreibung bei Kovrig a. a. O. (Anm. 67); dies, in: E. B. Thomas (Hrsg.), Archaeologische Funde 

in Ungarn (Budapest 1956) 335 mit Abb. in nat. Grbfie.

73 Vgl. hierzu U. Koch, Die Grabfunde der Merowingerzeit aus dem Donautal um Regensburg. Germ. 

Denkmaler Vblkerwanderungszeit Ser. A, 10 (Berlin 1968) 89 f. m. Karte 19 auf Taf. 100 und Fundli- 

ste 20 B.

74 Paulsen a. a. O. (Anm. 23) 104 Taf. 17,4. Dab der vielleicht einst als Jagdwaffe dienende Speer in die
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lichen Waffe, wie sie im transdanubischen Adelsgrab von Szentendre oder auch in 

Kornye (Pferdegrab 129) gefunden und in noch weiteren herausragenden westunga- 

rischen Stricken bekannt sind75, gibt sich wohl der Prototyp aus der kaganischen 

Riistkammer zu erkennen. Dagegen mogen einfachere bis rohe Spiefie aus den 

Kornyer und anderen awarischen Pferde- und Reitergrabern wohl dem Gebrauch 

des gemeinen Kriegers gedient haben. Zur Datierung dieses leichten Nomadenspee- 

res konnten die nachsten siiddeutschen Nachahmungen nur wieder, wie die mit ih- 

nen im Karpatenbecken eng verbundenen ’langohrigen' Steigbiigel, soviel aussagen, 

dafi der Typ nordlich der Alpen nicht vor dem ersten Drittel des 7. Jahrhunderts 

nachweisbar ist, wie sich aus dem von U. Koch erorterten Befund in Untermassing 

ergibt. Fur eine (mindestens teilweise) direkte Vermittlung aus Transdanubien darf 

sowohl auf den ’echten1 Spiefi im Awarengrab 74 des bajuwarischen Reihenfried- 

hofs von Linz-Zizlau76 als auch aus einer formenkundlich entschieden nachhaltige- 

ren Wirkung des Typs im engeren bairischen Siedlungsgebiet tiberhaupt verwiesen 

werden77. - Lokale Schmiedearbeiten mogen in den restlichen Lanzenspitzen vor- 

liegen (Kornye, Taf. XVIII 6.8). Sie fiigen sich zwanglos dem Formenvorrat aus 

der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts ein, der im langobardischen Pannonien mit 

I. Bonas 1. und 4. Haupttypus78, im friihawarischen Fundstoff mit den zutreffend 

nach I. Kovrig zitierten Lanzen des Reitergrabes B von Cik6 veranschaulicht 

wird79.

Scharf heben sich vom reiternomadischen Arsenal einige germanische Waffen, be- 

sonders Schwerter und eiserne Schildbuckel ab. Westliche Herkunft wird man un- 

bedenklich fur das Spathabruchstiick mit dreigliedrigem Bronzeknauf bejahen 

(Kornye, Abb. 4,5). Ein exaktes Gegenstiick ist in dem vollbewaffneten Reitergrab 

70 von Mindelheim aufgrund der dreiteiligen tauschierten Gurtelgarnitur und 

’langobardisch' tauschierter Spathagurtbeschlage noch ins erste Drittel des 7. Jahr

hunderts datiert80. Auch die Breitklinge mit scharf rechtwinkelig abgesetzter 

schmaler Angel kann man nur fiir germanisch halten (Kornye, Taf. 33,4). Sie wurde 

zusammen mit einem Schild, Kurzsax und der transdanubischen Variante eines tau

schierten Gtirtels gefunden, war aber auch von Bogen, Schaftdornpfeilen und einer 

byzantinischen Taschenschnalle begleitet (Kornye, Taf. 9; Grab 66). Nicht ganz so 

sicher ist die Griffbildung der mit 5,4 cm breitesten Klinge zu beurteilen (Kornye, 

Taf. 32,6). Diese Waffe war von einem awarischen Krieger geftihrt, dessen Giirtel 

mit trapezfdrmiger Eisenschnalle und zwei geprefiten Nebenriemenzungen mit

Sudostecke der mit drei Vollbewaffneten belegten Grabgrube 3 nur eingerammt war (daher im Pla

num Taf. 77 nicht dargestellt), schliedt nach Paulsen seine Eigenschaft als Teil eines der drei unmittel- 

bar beim Toten niedergelegten Heergerate aus.

75 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 170 Nr. 25 und weitere Beispiele auf Taf. 4-5; A. Cs.-S6s in: 

E. B. Thomas a. a. O. (Anm. 72) 334 f. (FO: Rakospalota).

76 H. Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau. Das baierische Graberfeld an der Traunmiindung (Wien 1960) 86 

mit Tafel 6.

77 G. Ulbert, Materialhefte z. bayer. Vorgesch. 8 (Kallmunz 1956) 33 zum Spied aus Miinchen-Send- 

ling, Grab 96, in dem am ehesten ein ostliches Originalstiick vorliegen diirfte.

78 I. Bona, Die Langobarden in Ungarn. Acta Arch. Hung. 7, 1956, 205 zu Abb. 16,3—5.

79 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 168 Taf. 3,4—5.

80 J. Werner, Das alamannische Graberfeld von Mindelheim. Materialhefte z. bayer. Vorgesch. 6 (Kall

munz 1955) 8; 17 f. Taf. 33 (zu Schicht II gehorig).
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herzformigem zweizeiligen Geflecht (Kornye, Taf. 1; Grab 8) auf den jiingsten Be- 

legungsabschnitt am Ostende des Friedhofs hinzuweisen scheint81. Fur eine dritte 

Breitklinge (Kornye, Taf. 33,5) ohne erhaltenen Griffteil konnte man zum Kurzsax 

(Kornye, Taf. 32,8) und flechtbandtauschierten Giirtel die weiter oben diskutierten 

streifentauschierten Randbeschlage mit Tierkopfenden (Kornye, Taf. 15; Grab 97) 

geltend machen, falls diese nicht auch als ungarlandische Adaption einer westlichen 

Spathascheide zu verstehen sind. DaB auch der dritte Kurzsax von einem breiten 

tauschierten Gtirtel und der einzigen Eisenschere des Graberfeldes (Grab 18) be- 

gleitet war, unterstreicht hier wohl den germanischen Charakter82, wahrend wei- 

tere tauschierte Gtirtelgarnituren in waffenlosen Grabern mit einer frankischen Ta- 

sche (Kornye, Taf. 11; Grab 77) bzw. einem zweireihigen Beinkamm (Grab 70) ge- 

funden sind83.

Zu den Schildfunden machte I. Bona, um die Bedenklichkeit ethnischer Auswer- 

tungen beim jetzigen Forschungsstand zu kennzeichnen, geltend, dafi auch der by- 

zantinische Soldat den Schild fiihrte. Ein solcher liegt wombglich in dem ganz un- 

gegliedert aufgewdlbten Buckel mit dentelierten Nietscheiben aus dem siebenbiirgi- 

schen Gepidenfriedhof von More§ti vor84. Verglichen mit ihm machen die beiden 

Buckel mit zylindrischer Wandung und konischer Kappe einen gelaufigen germani

schen Eindruck (Kornye, Taf. 9; 16; Grab 66 und 99). Sie ordnen sich (freilich 

ohne Spitzenknopf) jener Normalform aus der zweiten Halfte des 6. bis Anfang des 

7. Jahrhunderts ein, welcher im Merowingerreich der von J. Werner ausgesonderte 

Typ I im Spathagrab 54 (Friedhofsmitte) der friihesten Mindelheimer Grabergruppe 

entspricht85. In Transdanubien steht diesen Kornyer Stricken ein langobardi- 

scher(?) Buckel aus Tokol recht nahe86. Die iilteren langobardischen Schildbuckel, 

in die erste Halfte bis Mitte des 6. Jahrhunderts fallend, weichen durch ihren einge- 

zogenen Kragen deutlich ab87. Andererseits ware der Wechsel von den gemeinger- 

manischen Ausgangsformen des 6. Jahrhunderts zur jtingeren langobardischen 

Standardform mit schrager Wand und etwa halbkugeliger Haube meist ohne Schei- 

telknopf88 einer bestechenden Vermutung J. Werners zufolge nicht im Zuge fort-

81 Dieselbe Verbindung einer unverzierten zweiseitigen Hauptriemenzunge (Silber) mit zwei geprefiten, 

im zweizeiligen Zopfgeflecht etwas abweichenden Nebenriemenzungen begegnet in Grab 3 einer klei- 

nen Grabergruppe bei Csengod in der Tiefebene, welches aufgrund seiner geschnitzten Kocherbe- 

schlage mit stilisiertem Pflanzendekor, geprefiter Zopfspangen und mittelbreiter Bogenendversteifun- 

gen in eine Spatphase der Friihawarenzeit gehort: I. Kovrig, Arch. Ert. 1946-48, 345 f£. Taf. 70,1-3; 

71; 74,1.

82 Mangels hinreichender Abbildungen ist diese Waffe in Kornye nicht sicher zu beurteilen.

83 Diesen tauschierten Mannergiirteln entspricht trachtgeschichtlich eine zweiteilige punzierte Bronze- 

garnitur westgermanischen Charakters (Kornye 47 Taf. 6, Grab 49), auch sie daher am ehesten einem 

unbewaffneten Mannergrab entstammend.

84 Werner a. a. O. (Anm. 21) 80 Taf. 60 A (nach K. Horedt).

80 Werner a. a. O. (Anm. 80) 8 Taf. 31 A, dazu die Planskizzen zum Belegungsvorgang auf Taf. 46.

8,1 Bona a. a. O. (Anm. 78) 206 Taf. 53,3.

87 Werner a. a. O. (Anm. 21) 80 Anm. 3, Taf. 45,3-5 (Poysdorf: Goldschmiedegrab, Schwechat, Ni- 

kitsch) und noch in Varpalota, Grab 25: Taf. 13,2; doch kommt schon im norddanubischen Poysdorf 

(Grab 5) auch eine Variante mit parallel begrenzter Wandung vor (Taf. 45,1).

88 Sie tritt auch tonangebend im ostalamannischen Graberfeld von Mindelheim, zumal in einem Buckel 

mit bronzevergoldeter kreuzfdrmiger Kuppenzier langobardischen Ursprungs hervor: Werner 

a. a. O. (Anm. 80) 8 f. mit Taf. 17; 38.



224 Hans Bott

schreitender typologischer Entwicklung eingetreten, sondern ’auf Anregungen sei- 

tens der byzantinischen oder gepidischen Bewaffnung' zuriickzuftihren89. Dem 

entspricht, dal? Schildbuckel dieser veranderten Form schon in pannonischen 

Langobardenfriedhbfen um die Mitte des 6. Jahrhunderts (Vbrs und Mannersdorf) 

erscheinen. Dann aber konnte alienfalls auch der dritte in Kbrnye erhaltene Eisen- 

buckel (Kbrnye, Taf. 12; Grab 78), von breiter Form mit schrager Wandung und 

flachgewdlbter Kappe, unter solcher bstlichen Einwirkung stehen, vielleicht als eine 

Variante des fraglichen byzantinischen oder gepidischen Typus zu deuten sein. Man 

ware versucht, in diesem Sinne gerade die Zugehbrigkeit dieses Schildbuckels zu ei- 

nem der fundtypischsten und reichsten nomadischen Grabinventare von Kbrnye zu 

betonen; doch mahnt der ’germanische' Schild aus Grab 99 zur Vorsicht: Auch er 

war einst von einem berittenen Nomadenkrieger geftihrt, zu dessen tibereinstim- 

mend schmalem und langem Hiebschwert eine Scheide mit P-fbrmigen Osen gehbr- 

te. Diesem Befund ware, auf etwas geringerer Rangstufe stehend, das Grabinventar 

147 (im Stidteil des Friedhofs) vergleichbar, wo die Bewaffnung des bogenfuhren- 

den Hauptlings (Kbrnye, Taf. 25) durch eine Hammeraxt von westgermanischem 

Typ erganzt war.

Dab die Grabausstattungen reiternomadischen Charakters und Ursprungs in Kbr

nye sowohl mengenmabig wie an Vielfalt und Qualitat der Beigaben durchaus das 

Bild beherrschen, wurde schon eingangs gesagt. Dazu kommt, daft von den Ein- 

schliissen germanischen Charakters gerade die auffalligsten, Waffen und silbertau- 

schierte Giirtel, teilweise vermischt mit Fundstiicken, die fur den dominierenden 

ersteren Typenschatz charakteristisch sind, erscheinen - dergestalt, ’dab die Anwe- 

senheit von Germanen unter der auf dem Friedhof beigesetzten Bevblkerung tiber- 

haupt bezweifelt werden konnte'90. Beispiele boten die mit Nomadenschwertern in 

Grab 44 und 99 verbundenen germanischen Schilde und die Kombination germani- 

scher Spathen einesteils mit Schild (Grab 66) und tauschierten Waffengiirteln (Grab 

97), anderenteils, allerdings zweifelhaft, in Grab 8 (eines unberittenen Kriegers) mit 

einer rein awarischen Giirteltracht. Einschrankend trat in Grab 66, wie im Faile der 

zuvor genannten germanischen Streitaxt, auch die nomadische Bogenwaffe hinzu. 

Insofern werden die wenigen kaum ganz zufalligen Zusammenfunde germanischer 

Waffen und Trachtstiicke (in den Grabern 66, 70, 77, 97, 125) in ihrer Aussagekraft 

gewifi erheblich abgeschwacht. Andererseits hoben die Rezensenten die relativ 

zahlreich und ’gleichmabig fiber das ganze Graberfeld verteilten' Knochenkamme 

im Sinne der Anwesenheit eines germanischen Bevblkerungsteiles am Platze her- 

vor91, wobei man hier freilich auch an Spuren einer assimilierten Gruppe der ro- 

manischen Urbevblkerung denken mag.

89 Werner a. a. O. (Anm. 21) 80.

90 Horedt a. a. O. (Anm. 8) 201 unten, dazu Tabelle 1 mit den Fundkombinationen. In den Lang- 

schwertern aus Grab 8, 16 und 44 (Kornye, Taf. 32,5-7) mochten wir zudem keine germanischen 

Spathen sehen.

91 Horedt a. a. O. (Anm. 8) 201; Nagy a. a. O. (Anm. 6) 424 f.
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K er am ik

Auf lokale Handwerkstraditionen verschiedenen Ursprungs im weiten Rund des 

Karpatenbogens wird die das keramische Bild in Kornye bestimmende grautonige, 

teilgedrehte Ware zuriickgeftihrt. Als ein erster Abgrenzungsversuch darf die Tren- 

nung der stempelverzierten Stiicke (Kornye, Taf. XXIII) von den formal abwei- 

chenden, technisch und im Stempelschmuck iiberlegenen langobardischen und ge- 

pidischen Vergleichsgruppen des Mitteldonaubeckens (Kornye 62) aus der Mitte bis 

zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts gelten. Dieser offenkundige Qualitatsunter- 

schied scheint zunachst allerdings nur auf die besten Erzeugnisse einiger fiihrender 

Topfereien beider Stamme (oder auch eines gemeinsamen einzigen Herstellungszen- 

trums?) zuzutreffen. Fur die Ursprungsfrage der gestempelten transdanubischen 

grauen Keramik werden bekannte Hinweise auf spatromische Stempelware aus 

Pannonien und Dacien wiederholt; eine dringende Aufgabe bleibt, die einschlagigen 

Bestande in guten Abbildungen und Beschreibungen vorzulegen, weil sich erst 

dann uber mogliche Zusammenhange wie unterscheidende Merkmale als Ursachen 

divergierender Bildungen wird urteilen lassen. Dem gegeniiber tritt I. Bona fur ei- 

nen einheitlich awarischen Charakter der grauen Keramik und ihre Ableitung aus 

Mittelasien ein92. Da Untersuchungen noch im Gange sind, bleibt die Bestatigung 

dieser Genese abzuwarten. Auch ?wei eingeglattete graue Scheibengefafie (Klee- 

blattkrug und Beutelurne mit verschliffenem Bruchrand: Kornye, Taf. XXII 3; 

XXV 3) fallen nach den Erfahrungen am Fundplatz kaum aus dem friihawarenzeit- 

lichen Milieu Transdanubiens heraus, sowenig wie der etwas plumpe, wohl in loka- 

ler Nachahmung feiner gearbeiteter germanischer Varianten dieser Gattung ent- 

standene Ausgufikrug (Kornye, Taf. XXII I)93. Dagegen wird die gutgedrehte 

Enghalsflasche (auf derselben Tafel) nach analogen Formen im Westen und in 

Langobardengrabern Italiens iiberzeugend aus spatantiken Voraussetzungen abge- 

leitet - ein Snick, das im Nomadengrab 130 vom langsten einschneidigen Reiter- 

schwert und pseudoschnallenformigen Beschlagen begleitet war.

Zur chronologischen Beurteilung des Kornyer 

Funds toff es

Damit diirfte der heterogene Charakter des Grabgutes in Kornye hinreichend skiz- 

ziert sein, und es ist selbstverstandlich, dafi hier die Frage nach den ethnischen 

Verhaltnissen gebieterisch in den Vordergrund drangte. Aber ebenso unzweifelhaft 

ist, dafi die unerlafiliche Voraussetzung zur Losung dieser Frage nur in einer mog- 

lichst zuverlassigen Zeitbestimmung des Fundplatzes selbst liegen kann. Statt des- 

sen wird von einer angenommenen historischen Situation ausgegangen, nach der 

sich die datierenden Uberlegungen von vornherein und im knapp formulierten Vor- 

schlag einer definitiven Zeitangabe richten (Kornye 71). Es ist kaum anzunehmen,

92 Bona a. a. O. (Anm. 5) 323.

93 B6na a. a. O. (Anm. 78) 202 Taf. 42,4-5, beide aus transdanubischen Langobardengrabern.
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dafi sich die Verfasser der Bedenklichkeit dieses Weges nicht bewufit waren; man 

wird ihnen daher den Mut nicht absprechen, mit dem sie, der stolzen Devise des 

Empirikers Francis Bacon getreu, bewahrte Methoden verlassend, sich dem Fund- 

stoff sozusagen vorbehaltlos stellten - bereit, die archaologischen Erscheinungen 

notfalls unerachtet ihrer herkbmmlichen Beurteilungskriterien nur aus sich selbst in 

der hier einmaligen Konstellation zu deuten.

Wir haben oben die Zeitstellung der einen und anderen Gegenstandsgruppe (der 

Reiterrequisiten, Spathen und Schildbuckel) gestreift, teilweise ausfiihrlicher Stel- 

lung genommen, und es schien sich ein chronologischer Schwerpunkt um 600 ab- 

zuzeichnen, der sich anhand der grofien tauschierten Gtirtelbeschlage nach neueren, 

am siiddeutschen Material gewonnenen Kriterien noch voll ins erste Drittel des 

7. Jahrhunderts ausdehnen lafit94. Wie schon bemerkt, fand sich in Kbrnye abwei- 

chend von anderen frtihawarenzeitlichen Friedhbfen keine Spur der jiingeren viel- 

teiligen ’silberplattierten' Gtirtel, die in der bairisch-alamannischen Zone seit dem 

zweiten Jahrhundertdrittel bis ans Ende der Reihengraberzeit das Bild der Waffen- 

graber bestimmen. Im gleichen Sinne mag die Abwesenheit von Teilen jenes 

circumalpinen gegossenen Bronzegiirtels gedeutet werden, der vollzahlig u. a. im 

langobardischen Fiirstengrab von Civezzano in germanischer Auspragung mit 

Schilddornschnalle erscheint, uns jtingst durch O. von Hessen aus Grabern einer 

einheimischen Volksgruppe der Toscana in einer reich profilierten romanischen Vari- 

ante mit byzantinischem ’Hbckerdorn' der Gurtschliefie bekannt gemacht wurde95. 

Auch solche mehrteiligen (’germanischen') Bronzegtirtel sind vereinzelt in frtih- 

awarenzeitlichen Zusammenhangen Transdanubiens gefunden96; als Zeitstellung 

wurde von F. Stein und R. Christlein unabhangig die zweite Halfte des 7. Jahrhun

derts ermittelt97. Diese bronzenen Giirtelsatze mtissen daher ebenfalls fur erheblich 

jiinger als die in Kbrnye mehrfach vertretenen breiten tauschierten Gtirtel des er- 

sten Jahrhundertdrittels gelten. Demnach ware in Kbrnye die Sepultur kaum in der 

zweiten Jahrhunderthalfte fortgesetzt worden, vielmehr als untere Benutzungs- 

grenze die Mitte des 7. Jahrhunderts anzunehmen.

Awarische Steigbiigel in S ii d d e u t s c h 1 a n d

Scheint so fur das Ende des Graberfelds ein ungefahrer chronologischer Anhalt ge- 

wonnen, so bleibt fur den Anfang eine entsprechende Zeitmarke noch zu ermitteln. 

Dal? der (apfelfbrmige) Steigbiigel mit kastenfbrmiger Ose in Westungarn fur die al- 

teste awarische Fundschicht kennzeichnend ist, wurde gesagt und besonders auf die 

in Kbrnye mehrfach bewahrte Kombination mit dem Reiterspeer der Landnehmer 

hingewiesen. Wie lange diese Requisiten gebrauchlich blieben, geht andererseits aus

94 R. Christlein, Das alamannische Reihengraberfeld von Marktoberdorf im Allgau. Materialhefte z. 

.bayer. Vorgesch. 21 (Kallmunz 1966) 19 ff.; 83 ff.

95 Primo contributo alia archeologia langobarda in Toscarta. Le necropoli (Florenz 1971) 41 f.

96 B6na a. a. O. (Anm. 65) 49 ff.

97 F. Stein, Awarisch-merowingische Beziehungen. Ein Beitrag zur absoluten Chronologic der awaren- 

zeitlichen Funde. Stud. Zvesti AUSAV 16, 1968, 237 f.; R. Christlein, Das alamannische Graberfeld 

von Dirlewang bei Mindelheim. Materialhefte z. bayer. Vorgesch. 25 (Kallmunz 1971) 32.
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einigen aufschlufireichen Grabfunden der Zone nordlich der Alpen hervor, die sich 

aufgrund vielteiliger tauschierter Garnituren heute zuverlassig auf die Mitte und 

zweite Halfte des 7. Jahrhunderts datieren lassen: So der vollbewaffnete Reiter von 

Windecken im Untermaingebiet mit einem Waffengtirtel des ’Mindelheimer Mei

sters', als dessen Zeit R. Christlein die Jahrhundertmitte bestimmte. Dieses Grab 

enthielt die genaue Kopie eines awarischen ’langohrigen' Steigbiigels in Bronzegufi, 

wahrend das bajuwarische Reitergrab von Au im westlichen Oberbayern ein Paar 

schlingenformige eiserne Steigbiigel zu einem wabenplattierten Giirtel mit Alman- 

dineinlagen ergab, der diesen Fund gegen das Jahrhundertende riickt98 99. Damit ist 

auch ein als Fingerring, spater als Anhanger gefaRter ostrbmischer Solidus des drit- 

ten Jahrhundertviertels mit alt abgebrochener Tragdse vereinbar". Aus solchen Be- 

funden in westlichen Reitergrabern, die sich vermehren lieRen, geht hervor, daft 

friihawarische Steigbiigel keinesfalls vor dem ersten, vielleicht erst im zweiten Drit- 

tel des 7. Jahrhunderts gelegentlich in der slid- und westdeutschen Zone Eingang 

fanden. Diesem Ansatz diirften auch das spiraltauschierte Zaumzeug und im Tier- 

stil II plattierte Giirtelbeschlage des awarischen(?) Reiters in Grab 36 (Steigbiigel 

und Fohlentrense im zugehdrigen Pferdegrab 40) von Linz-Zizlau kaum widerspre- 

chen. In den oben herangezogenen Adels- und Pferdegrabern von Beckum und 

Niederstotzingen, deren archaologischer Schwerpunkt vereinfacht um 600 und kurz 

danach angesetzt werden darf, konnten Steigbiigel dann aus chronologischen 

Griinden noch fehlen.

Eine Ausnahme des Gesagten scheint ein anfangs unseres Jahrhunderts im links- 

rheinischen Budenheim nachst Mainz isoliert gefundenes Reitergrab zu bilden, das 

zu wenigen geretteten Beigaben frankischen Ursprungs einen geharteten und polier- 

ten friihawarischen Steigbiigel mit rechteckiger profilierter Ose ergab100. G. Zeller 

gebiihrt das Verdienst, diesen Fund anhand einer sorgfaltigen zeitgendssischen 

Aquarellskizze im Inventarbuch des Mainzer (ehem.) Altertummuseums ins rechte 

Licht geriickt zu haben101. Hiernach schliefit als chronologisch entscheidender 

Hinweis der mitgefundene steilwandige Sturzbecher (von seltener belegter zylindri- 

scher Form) eine Datierung des Grabes ins 7. Jahrhundert aus, das vielmehr zuziig- 

lich einer lang-schmalen Lanzenspitze mit Schlitztiille eindeutig der rheinfranki- 

schen Stufe III, d. h.’dem 6. Jahrhundert und der Zeit um 600‘ zugewiesen wird: 

Als erstaunliche Tatsache sei festzuhalten, daR der awarische Biigel somit ’fast ohne 

zeitliche Verzbgerung an einem so weit westlich vorgeschobenen Punkt auftritt'. 

Hier konnte man in der Tat an die von Paul Warnefrit (Hist. Langob.) im 8. Jahr

hundert berichteten Feldziige denken, mit welchen sich das ostfrankische Reich in 

den 560er Jahren wiederholter awarischer Angriffe auf die noch ungeniigend gesi- 

cherte thiiringische Grenzmark zu erwehren hatte. Es ist anzunehmen, daB an die-

98 Christlein a. a. O. (Anm. 97) 29 f.; Stein a. a. O. (Anm. 97) 238.

99 Christlein a. a. O. (Anm. 94) 84 Anm. 250; H. Dannheimer, Lauterhofen im friihen Mittelalter. Ma- 

terialhefte z. bayer. Vorgesch. 22 (Kallmunz 1968) 22.

100 L. Lindenschmit, Westdt. Zeitschr. 21, 1902, 433 Taf. 11; H. Muller-Karpe, Hessische Funde von 

der Altsteinzeit bis zum friihen Mittelalter (Kassel 1949) 62 mit Anm. 5.

11,1 G. Zeller, Ein Steigbiigel des 6. Jahrhunderts aus Budenheim bei Mainz. Arch. Korrbl. 4, 1974, 

257 f. Taf. 68.
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sen Unternehmungen auch Aufgebote aus dem Mainzer Raum, zumal im Blickfeld 

der Mainmiindung als uraltem Einfallstor zu den mitteldeutschen Schauplatzen jen- 

seits der hessisch-thiiringischen Waldgebirge, teilnahmen. Aus solchen Kampfen 

kbnnten die Budenheimer Steigbiigel (ein Paar vorausgesetzt) als ’Beute‘, das hiefie 

dann doch wohl als' geschatztes Reitzubehor, an den Mittelrhein eingebracht und 

einem lokalen frankischen Nachbesitzer ins Grab gefolgt sein - sofern man den 

schwierigeren Einzelfall eines fliichtigen Awaren ausschliefien will, der hier mit Bii- 

geln, Ringtrense und einem freilich ungewohnlich langen ’ReiterspieK lokaler Her- 

stellung bestattet ware. Wie dem immer sei, wird man den Fund nicht vor das erste 

Biindnis der siidrussischen Awaren mit Ostrom und die daraus abzuleitenden Ope- 

rationen an der ’thiiringischen Elbe' (561/62 und 566) ansetzen konnen. Diese Be- 

urteilung eines entlegenen Sonderfalles aus dem weitraumigen Vergleichsfeld des 

westlichen Reihengraberkreises ist fur die Datierungsprobleme von Kornye gewifi 

ohne Belang. Sie entkraftet auch nicht das Zeugnis der zuvor zitierten westdeut- 

schen Reitergraber mit awarischen Steigbiigeln, die auf die Mitte des 7. Jahrhun- 

derts und dariiber hinaus wiesen. Man darf daher glauben, dafi diese Biigel auch im 

Karpatenbecken bis ans Ende der Friihawarenzeit, also bis um die genannte Zeit- 

spanne, in Gebrauch waren. In diesem Faile hatten die Steigbiigel allerdings als Be- 

stimmungsmittel einer oberen Zeitmarke fiir den Belegungsbeginn in Kornye, da 

hierfiir unverwendbar, auszuscheiden.

Zu den P s e u d o s c h n a 11 e n

Ein besserer Hinweis ist mit drei byzantinischen Taschenschnallen (Grab 66, 106 

und 109) gegeben, die sich in Kornye auf die friihesten Typen der Gattung (von Sa- 

lona-Histria bzw. Papa) beschranken. Ftir sie konnte S. Uenze in ihrer Monogra

phic der Schnallen mit Riemenschlaufe aus einer Reihe geschlossener Grabinventare 

als absolute Benutzungszeiten das letzte Drittel des 6. und die erste Halfte des 

7. Jahrhunderts erweisen102. Aber noch sind nicht die in den letzten Jahrzehnten 

wachsend beachteten pseudoschnallenfbrmigen Beschlage nach ihrer Zeitstellung in 

Kornye befragt. Den geschirrten Pferdegrabern, nomadischen Waffen und Giirtel- 

satzen gleich, sind sie fur Kornye ebenso kennzeichnend wie sie im friihen und 

mittleren Areal (Gruppe 1 und 2 nach I. Kovrig) des grofien Awarenfriedhofes von 

Alattyan fehlen. Den bisherigen Forschungsstand hat S. Uenze in der zitierten Ar

beit resiimiert103. Wahrend die Keimform in gewissen beweglichen Riemenschnal- 

len im Typenvorrat siidrussischer Silberschatze vermutet wird, von denen der Mar- 

tinovka-Fund im Bez. Kanev (ehem. Gouv. Kiew) durch ein gestempeltes glattes 

Silberschalchen auf 577 datiert ist, aber in Einzelheiten einiger Riemenzierate alien

falls altere Traditionen bewahrt hat (unten S. 245), liegt erst fast ein Jahrhundert 

spater in miinzdatierten ukrainischen Schatzfunden die entwickelte Pseudoschnalle 

vor, deren schonste, in kombiniertem Gufi- und Prefiverfahren unter Beigabe farbi- 

ger Steineinlagen gearbeitete Exemplare aus Fiirstengrabern der Friihawarenzeit in

102 S. Uenze, Bayer. Vorgeschbl. 31, 1966, 142 £f.

103 a. a. O. (Anm. 102) 150.
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Ungarn stammen104. Den terminus post quem gibt eine unter Justinian (527-565) 

gestempelte, alt zerschnittene Silberplatte im Fund von Tepe (linke Theifiebene) 

ab. Diesen Richtpunkten tragt die von G. Laszlo fur den Giirtel von Bocsa (Kom. 

Bacs-Kiskun) vertretene Datierung der Pseudoschnallen ins zweite Drittel des 7. 

Jahrhunderts Rechnung105. Dem hielten I. Erdelyi und A. Salamon (Kornye 45) 

entgegen, dafi es unter den ungarischen Prefinegativen keine Pseudoschnallenfor- 

men gibt, diese mithin nicht mehr hier angefertigt wurden, d. h. wohl zu einer frii- 

heren Zeit, vielleicht schon gegen Ende des 6. Jahrhunderts, aus Siidrufiland einge- 

drungen seien, so scheint das nur bedingt richtig. Dieser Befund hat besonders das 

Goldschmiedegrab 166 des transdanubischen Awarenfriedhofes von Jutas (Kom. 

Veszprem) im Auge106, welches zwar u. a. einige silberne Pseudoschnallen (ge- 

nauer Beschlage mit Bleifiillung) des noch zu besprechenden schlichten Kornyer 

Typs aus Grab 151107, aber keinen Pragestock zur Erstellung solcher Stiicke ent- 

hielt. Doch wird der obige Einwand wohl schon durch den von N. Fettich verdf- 

fentlichten Prefimodel eines Ovalbeschlags eingeschrankt, der mit dickem Perlrah- 

men und grofier Zentralzelle direkt zum Formenkreis der klassischen Pseudo- 

schnalle gehort und zweimal auf dem Bocsa-Giirtel selbst erscheint108. Zu fragen 

ware dabei noch, ob nicht der eulenaugige Schnallenkopf selbst, wie bei den golde- 

nen Gegenstiicken in der Regel109, gegossen wurde, daher Prefiformen zu seiner 

Anfertigung nicht zu erwarten sind. Auch haben Fettich und Laszlo an die Masse 

billiger Kopien der Ps’schnallen in Prefitechnik erinnert110, unter die nicht nur so 

treue Kopien aus vergoldeten und inkrustierten Bronzeblechen wie auf den Waf- 

fengiirteln von Papa (Kom. Veszprem, Grab I) und Pakapuszta fallen, sondern de- 

nen auch wohl die unverzierten, aber technisch iiberlegen gearbeiteten Silbergarni- 

turen aus Kornye irgendwie zugerechnet werden miissen. Denn auch auf die Stiick- 

zahl der jeweils gefundenen Ps’schnallen kommt es an: Reichten auf dem goldbe- 

schlagenen Bocsa-Giirtel nur 6 dieser massiven Zierate aus, um dessen Trager als 

Prinzen, vielleicht Angehdrigen der Kagan-Familie auszuweisen, dann miifiten auch 

in Kornye die den Grabern 71 und 151 entnommenen 8-10 Ps’schnallen, unerachtet 

der hier fehlenden oder sparlichen Waffenbeigabe, auf Glieder der lokalen nomadi

schen Hauptlingsfamilien hinweisen. Gestiitzt wird die herkommliche Spatdatie- 

rung durch den jiingst bei Kunbabony in der mittleren Tiefebene (Kom. Bacs-Kis- 

kun) geretteten Fiirstenfund des Bocsa-Kreises und die daran gekniipften Uberle- 

gungen111. Es fiel auf, dafi die Miinzbeigaben der nachstverwandten Schatzfunde

104 Erdelyi a. a. O. (Anm. 24 Ende) Taf. 12 f.

105 G. Laszlo, Etudes archeologiques sur 1’histoire de la societe des Avares. Arch. Hungarica 34 (Buda

pest 1955) 255.

06 Rhe u. Fettich a. a. O. (Anm. 53) 32; 57 f. zu Taf. 8,3-6. Das mitgefundene byzantinische Miinz- 

gewicht (1 quadratische Unze = 28,57 g = 6 Solidi; J. Werner, Waage und Geld in der Merowinger- 

zeit [Miinchen 1954] 25) ist nach Analogic des Fundes von Kunszentmarton nur allgemein in die er- 

ste Halfte des 7. Jahrh. datierbar.

107 Kornye 45 mit Anm. 103; 105 f.

108 Fettich a. a. O. (Anm. 50) Taf. 7,1.

109 Erdelyi a. a. O. (Anm. 24 Ende) 30.

110 N. Fettich, Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn. Arch. Hungarica 21 (Budapest 1937) 291; 

G. Laszlo a. a. O. (Anm. 105) 237. - Ps’schnalle = Pseudoschnalle.

" E. H. Toth, Preliminary Account of the Avar Princely Find at Kunbabony. Cumania I. Acta mu- 

seorum ex Comit. Bacs-Kiskun 1 (Kecskemet 1972) 156 f.
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von Malaja Perescepina und Kelegei (ehem. Gouvts. Poltawa und Cherson) mit 

Pragungen des Kaisers Konstans II (641-668) schliefien, wahrend bei keinem der 

ungarischen Funde mit goldenen Ps’schnallen sich iiberhaupt noch Miinzen fanden, 

woraus man, wenn wir die Argumentation der Ausgraberin recht verstehen, folgern 

miisse, dafi dieser letzte Horizont (Bocsa, Babony, Tepe) erst nach 670, d. h. nach 

dem Versiegen der byzantinischen Mtinzzufuhr ins Awarenreich, zu datieren sei. 

Wir wtirden mit unseren Ps’schnallen dann bis ins friihe letzte Jahrhundertdrittel 

kommen, was einerseits noch eben mit Beziehungen des Giirteltypus b von Kor- 

nye, der die ps’schnallenfdrmigen Beschlage (Kornye, Abb. 3) mit umfafit, zum 

Giirtelschmuck der 2. Gruppe von Alattyan vereinbar ware, die I. Kovrig nach 

miinzdatierten Leitfunden (Ozora usw.) in einer der bulgarischen Staatsgriindung 

(679/80) vorangehenden Zeit beginnen lafit112. Andererseits ware zu folgern, dafi in 

Kornye noch einige Zeit liber die mit den breiten tauschierten Giirteln angezeigte 

Marke (erste Jahrhunderthalfte, oben S. 220) hinaus bestattet wurde. Eine Zweitei- 

lung der Friihawarenzeit mit der Krise des 1. Kaganats in den 620-630er Jahren als 

Wendepunkt schlug I. Bona zuletzt 1971 vor113. Hiernach waren die ukrainischen 

Schatze mit goldenen Ps’schnallen in die zweite Phase einzureihen, wahrend die 

ungarischen Funde schon an der Schwelle der mittelawarischen Zeit (670/80) lagen, 

was folgerichtig von den adaquaten Silberserien aus Kornye zu gelten hiitte. Dieser 

Schlufi konnte in der Randlage der fraglichen Graber (130 und 151 im Siidwesten, 

71 im Siidosten des Areals) eine gewisse Stiitze finden, von denen keines im dicht 

belegten Zentrum nordlich des grabfreien Streifens lag.

Zum geschichtlichen Hintergrund. 

Vorawarische Soldner Ostroms in Transdanubien?

Auch dieser Weg miindete schliefilich in weiteren antiquarischen Hinweisen auf 

eine langere Benutzungsdauer des Graberfeldes, statt dafi er fur dessen Anfange 

schon konkrete Stiitzen im Fundstoff aufgezeigt hatte. Die Ps’schnallen schienen 

auch hier auf die Mitte bis zweite Halfte des 7. Jahrhunderts zu ftihren, womit ein 

Anfang der Sepultur in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts bei nur rund 150 er- 

schlossenen Grabern unvereinbar erscheint. Fur diesen Ansatz waren, wie schon 

gesagt, aufierarchaologische Uberlegungen bestimmend, die von einer Rekonstruk- 

tion der historischen Lage in den pannonischen Provinzen unter der Regierung Ju- 

stinians ausgingen. Da iiber das strategisch entscheidende Territorium zwischen 

Save und Drau nur herrschen konnte, wer auch die transdanubischen Provinzen 

kontrollierte, diirfte mit der Mbglichkeit ostromischer Stiitzpunkte auch in Ober- 

pannonien gerechnet werden, wo byzantinische Soldner die Prasenz des Reiches in 

der dem geschlossenen antiken Wirtschafts- und Kulturgebiet damals schon relativ 

abgewandten Aufienzone schlecht und recht vertraten. Die Sepultur eines solchen 

Postens ware in Kornye gefunden, dessen Besatzung sich aus einer praawarischen

112 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 229.

113 Bona a. a.O. (Anm. 65) 613 (im AnschluE an Kovrig a. a. O. [Anm. 12] 103 ff.); ders. a. a. O. 

(Anm. 5) 292 oben, wo speziell an den Slawenaufstand unter Fiihrung des Franken Sarno gedacht ist.
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Reitertruppe unter Zuzug germanischer Elemente rekrutierte. Ohne Zweifel ist die

ses politische Konzept nicht von der historischen Deutung jener ausnehmend rei- 

chen Grablege des 6. Jahrhunderts zu trennen, die 1959 im Bering der spatantiken 

Festung von Fenekpuszta am Siidwestende des Plattensees bei dem als grofies Hor- 

reum erkannten Bau geborgen wurde, nachdem schon ein Jahrzehnt zuvor kaum 50 

m nordlich in und bei der 2. altchristlichen Basilika vermutlich gleichrangige, aber 

teilweise etwas jimgere und alt beraubte Graber zum Vorschein gekommen waren. 

Fur die Funde vom Horreum hatte der Ausgraber im Zusammenhang mit der ange- 

nommenen byzantinischen Besetzung von Fenekpuszta eine etwas unscharfe An- 

fangsdatierung in der ersten Halite des 6. Jahrhunderts vorgeschlagen, ihr Ende un- 

anfechtbar mit der awarischen Eroberung von Sirmium bestimmt: ’Thus the popu

lation of the cemetery lived for some time side by side with both the Langobards 

and the Avars'114. Inzwischen war L. Barkoczi von diesem Ansatz in der eingangs 

(hier S. 201, Anm. 3) zitierten Abhandlung fiber die pannonischen Verhaltnisse im 

6. Jahrhundert zugunsten eines friiheren Datums abgekommen, indem er die kleine 

Grablege nun in das erste Jahrhundertviertel, in die vom Friedensregiment Theo- 

derichs begfinstigte Epoche, vorverlegte und ihr Ende schon mit oder bald nach 

dem Tode des Konigs finden lie!?115. Diese Datierung ging von der Annahme aus, 

dafi in den Toten von Fenekpuszta eine Fiihrungsschicht gefunden war, die an ei- 

nem strategisch wichtigen Punkt die Interessen des Ostgotenreichs im oberpanno- 

nischen Vorfeld wahrgenommen habe, wahrend ein entsprechender Auftrag viel 

glaubhafter mit der von Justinian hartnackig verfolgten Restaurationspolitik im 

adriatisch-sfidpannonischen Raum zu verbinden war. Es scheint, dafi hier an die 

goldreichen Graber von Fenekpuszta ein moglichst liickenloser Anschlufi der von 

A. Salamon fur das Graberfeld von Kornye vertretenen Datierung ’between the 

death of Theoderic and the Avar occupation' hergestellt werden sollte116. Auch 

mogen beide Forscher zu ihren Zeitbestimmungen nicht unabhangig von dem 

durch I. Lengyel aufgrund des biochemischen Abbaus der Skelettreihen (decompo

sition tests) entworfenen chronologischen Diagramms gekommen sein117, ja es 

scheint, dafi sie ihre archaologischen Datierungen den dort erzielten Werten unter- 

zuordnen bzw. beide aufeinander moglichst abzustimmen versucht waren. Wie 

dem immer sei, hatte nach der kurzlebigen Bliite in Fenekpuszta die Siedlungsge- 

meinschaft von Kornye im Sinne dieser Vorstellungen eine historisch vergleichbare 

Rolle weitergefiihrt - jetzt freilich in ostromischem Auftrag als bewaffneter Stiitz- 

punkt in einem weiten, damals schon von den Langobarden in Besitz genommenen 

Gebiet, dessen Grenzen langs der Donau und am inneren Limes von Sirmium fiber 

Fenekpuszta nach Savaria lagen. Obwohl ihrer Gesellschaftsstruktur und politi- 

schen Stellung nach einander diametral entgegengesetzt - dort eine privilegierte, 

von wenigen Familien getragene und getrennt vom grofien, vor der sfidlichen 

Stadtmauer liegenden Friedhof des Gemeinvolks bestattende Herrenschicht, hier

114 L. Barkoczi, Acta Arch. Hung. 20, 1968, 310.

115 a. a. O. (Anm. 3) 150; 152: ’. . . those archeological statements according to which the main period 

of this burial ground was the first quarter of 6th century*.

116 a. a. O. (Anm. 3) 152 oben.

117 a. a. O. (Anm. 4) 160 Abb. 2.
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eine breitere, sozial tiefer stehende bewaffnete Gemeinschaft sich annahernd 

Gleichgestellter in Abhangigkeit von der fernen kaiserlichen Kasse — hatten sich 

beide transdanubischen Stiitzpunkte zeitlich mehr oder minder nahtlos abgelbst.

Wollen wir der hier skizzierten Auffassung nicht deshalb jede Glaubwiirdigkeit ab- 

sprechen, weil sie in den Schriftquellen keinerlei Stiitze findet - man kbnnte sich 

denken, dafi die politische Effizienz einer angenommenen Garnison wie Kbrnye, 

dem Barbaricum rundum naher benachbart als den wirtschaftlichen und militari- 

schen Schwerpunkten des Reiches, dem zeitgenbssischen Historiker so bedeutungs- 

los und auf eine hbchstens demonstrative Wirkung berechnet erschien, dafi er sie 

der Erwahnung nicht fur wert hielt - dann freilich ist der Phantasie mehr als histo- 

risch vertret- und belegbaren Fakten Tur und Tor gebffnet, wie man sich einen sol- 

chen ephemeren Versuch der Zentralgewalt, ihren Anspruch auf die transdanubi- 

sche Provinz da und dort auch sichtbar geltend zu machen, tatsachlich vorstellen 

mag. Warum sollte Byzanz nicht ursprtinglich mit der Bestatigung der langobardi- 

schen Inbesitznahme Oberpannoniens die Respektierung und wohl auch natural- 

wirtschaftliche Verpflegung einiger quasi-militarischer Stationen an Strafienschnitt- 

punkten oder etwa iiberlebenden munizipalen Mittelpunkten und Markten zur 

Auflage gemacht haben? Dafi sich daraus in friedlichen Zeiten (wie sie mit den Ver- 

fassern in den Jahrzehnten zwischen 526 und dem Ausbruch des langobardisch-ge- 

pidischen Krieges fur Nordpannonien angenommen werden dtirfen) ein ertragliches 

Einvernehmen der gegenseitigen Meidung entwickeln konnte, dafi man sich ’arran- 

gierte‘, lage ebenfalls nicht aufierhalb normaler menschlicher Verhaltensweise, so- 

fern es nicht zu Ubergriffen auf Leib und Gut kam und gesetzt nur immer die peri- 

phere, einer wirksamen Kontrolle seitens der Hauptstadt praktisch entriickte Lage 

eines solchen Postens. Auf eine ahnliche Station kbnnten etwas weiter siidwest- 

warts, am Westende des Plattensees, 248 bei Pokaszepetk seit einigen Jahren er- 

schlossene friihawarische Graber - ’belonging to a settlement composed of diverse 

ethnic elements with the obligation of military service' zuriickgehen 118, wo freilich 

das reiternomadische Element nicht in dem Mafie fiihrend wie in Kbrnye hervorzu- 

treten schien. Von den gleichfalls transdanubischen Grablegen zu Varpalota und 

Jutas ist A. Salamon sogar geneigt, an gewisse Familienverbindungen zwischen 

Langobarden und einer der Gemeinschaft von Kbrnye verwandten vorawarenzeitli- 

chen (bewaffneten) Gruppe zu denken119. Die Annahme friedlicher Verhaltnisse 

werde in Kbrnye zudem von der hohen Zahl bestatteter Manner gestiitzt, die zur 

Zeit der Benutzung des Graberfelds an keiner grbfieren kriegerischen Unterneh- 

mung teilgenommen hatten. In gleiche Richtung wiirde die fur das Gros des Fried- 

hofs angenommene Auflassung mit der Raumung Pannoniens durch die Langobar

den weisen, ’insofern das Volk von Kbrnye sich den Scharen Alboins anschlofi und 

mit diesem nach Norditalien zog<l2°. Dies kbnnte in der Tat gut auf eine auf sich 

selbst gestellte, von der Zentrale im Stich gelassene oder vergessene Gemeinschaft 

zutreffen.

18 A. Cs.-S6s, Arch. Ert. 100, 1973, 66 ff.; 76 ff.

19 Salamon a. a. O. (Anm. 2) 288 unten; dies. a. a. O. (Anm. 3) 147 unten.

20 Kbrnye 70 f.; ahnlich Salamon a. a. O. (Anm. 2) 291 f. unter Konklusionen 2 und 3 b.
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Aber ein solches staatsrechtlich unsicheres oder provisorisches Verhaltnis ware 

hochstens in den Jahrzehnten unmittelbar nach der ersten pannonischen Land- 

nahme (526/7) denkbar, solange die Langobarden Kbnig Wachos den Bemiihungen 

Justinians um Waffenhilfe bei der Wiedergewinnung der Schliisselfestung Sirmium 

noch abwartend gegeniiberstanden - desselben Kbnigs, dessen langjahrige, gegen 

Theoderichs Mittelmeerreich und isolierende Gleichgewichtspolitik im Norden ge- 

richtete Allianz mit den ostfrankischen Merowingern erst von J. Werner in ein 

scharferes Licht sichtbar geriickt wurde121. Hatten die beiden germanischen Biind- 

ner, teilweise unter Einbeziehung der Gepiden, ihre eigenen Vorstellungen von der 

gotischen Gefahr, so stellte die zeitweise Annaherung an Byzanz (foedus von 534) 

nur die andere Seite einer auf verschiedene Ziele gerichteten, wohlabgestimmten 

Neutralitatspolitik dar. Bedenkt man in diesem Zusammenhang den von I. Bona 

herausgestellten langobardischen Feldzug von 537, den die beutelustigen Barbaren 

ungestraft liber die Grenzen des gepidischen Territoriums in Syrmien quer durch 

Ulyricum bis zur albanischen Adriakiiste verlangerten 122, dann kommt darin gewifi 

der Grad des Angewiesenseins des Reiches auf die Germanen an diesem unterpan- 

nonischen Abschnitt zum Ausdruck, wird aber in demselben Mafie eine irgend 

sinnvolle Rolle ostromischer Garnisonen in Transdanubien problematisch. Minde- 

stens im letzteren Faile hatten sich diese aller Sanktionen gegen die unbotmafiigen 

Arimannien enthalten oder am Ende gar, was auch nicht ganz auszuschliefien ist, 

zur Auffiillung der zeitweise vielleicht leeren Soldkasse und in Aussicht auf persdn- 

liche Bereicherung mit jenen gemeinsame Sache gemacht. Schon im folgenden Jahr- 

zehnt, als mit der siidpannonischen Gebietsoffnung seitens des Kaisers zugunsten 

des neuen Kbnigs Audoin eine voriibergehende echte Interessengemeinschaft (zwei- 

tes langobardisches foedus von 546) mit der Spitze gegen Franken und Gepiden zu- 

stande kam, hatte sich die Lage soweit geandert, dafi fiir byzantinische Posten in 

Nordpannonien kein Raum mehr war — immer unter der Voraussetzung, dafi sich 

die Barbaren mit einer solchen zweifelhaften bewaffneten Prasenz des Reiches (der 

man realiter hochstens einige feldpolizeiliche Befugnisse zugestehen konnte) so 

lange gutwillig, als Empfanger regelmafiiger Subsidien, abgefunden hatten. Dafi die 

Langobarden schon vor diesem Vertrag Teile der Provinz Savia besessen hatten, 

kann, wie die Arbeiten von Bona und Werner erwiesen haben, aus archaologischer 

Sicht verneint werden. Diese Beobachtung ist um so bedeutungsvoller, als, worauf 

Bona nachdriicklich hinwies, auch noch der friihest-awarische Fundhorizont West- 

ungarns im Sinne der Beobachtungen I. Kovrigs die rbmische Hauptverbindungsli- 

nie von Mursa liber Keszthely nach Savaria siidwarts nicht iiberschritt123. Wie- 

derum im Lichte von versuchsweise mit protobulgarischen Elementen gleichgesetz- 

ten praawarischen Sbldnern gesehen, hatten diese zwar verstandlicherweise in der 

seit 546 bundesgenossisches Territorium gewordenen Westhalfte (Savia) der unter- 

pannonischen Provinz keinen plausiblen militarischen Auftrag zu erfiillen gehabt; 

aber ebenso tatenlos hatten sie weitere Jahre in ihren nbrdlichen Standorten ver- 

harrt, als in der Osthalfte der spatestens seit 566 mit dem nachmaligen Gepidenbe-

121 Werner a. a. O. (Arm. 21) 134 ff.; 140 ff.

122 Bona a. a. O. (Anm. 78) 236.

123 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 177, Karten 1 und 2.
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sieger Alboin verbiindete Awaren-Khan Bajan, zunachst allerdings erfolglos, gegen 

das inzwischen byzantinisch besetzte Sirmium operierte - ein ganzes Biindel von, 

wie man zugeben mufi, nahezu absurden Vorstellungen und Pramissen, die auch 

vor dem hypothetischen Hintergrund eines kurzlebigen ostromischen Kommandos 

in der Festung Fenekpuszta nicht glaubhafter werden. Wenn schlieElich der zur 

Zeit strengste Interpret spiitantiker Geschichtsschreibung im Karpatenbecken einer 

Ausdehnung und Beendigung der Alten Geschichte Pannoniens bis und mit der 

awarisch-slawischen Landnahme (t. p. 570) zwar selbst keineswegs zustimmt, sie aber 

je nach dem gewissen archaologischen Erscheinungen beigelegten Gewicht in freies 

Ermessen stellt124 125, so mag auch dieses Zugestandnis mit allem schuldigen Vorbehalt 

noch zugunsten der Soldnerhypothese in die Waagschale fallen.

Wie immer dieser zeitgeschichtlichen Auslegung die Realitaten in Kornye entspre- 

chen mochten oder nicht - den tiefer liegenden Anstofi scheinen auch da die geret- 

teten menschlichen Gebeine, genauer die im Wege biochemischer Analysen der 

Gewebesubstanz gewonnenen Zerfallsreihen, vermittelt zu haben. Indem I. Len

gyel die hier erzielten Werte den bereits von einigen anderen transdanubischen 

Graberfeldern hauptsachlich des 6. Jahrhunderts vorliegenden Messungen gegen- 

iiberstellte, konnte er in einer graphischen Tabelle der anhand analoger Laborreihen 

fur jeden einzelnen Friedhof ermittelten relativen Daten die durch Beginn und Ende 

jeder Sepultur bestimmten Belegungsspannen kombiniert veranschaulichen 12:5. Als 

absolute Zeitmarken wurden Besetzung und Raumung Pannoniens durch die 

Langobarden (526 und 568) gewahlt. Dieser Darstellung nach waren die Friedhofe 

von Fenekpuszta-Horreum und Kornye in der Zeit von etwa 500 bis 525 bzw. etwa 

525 bis nach 600 belegt worden, in Kornye bei jah fallender Frequenz seit rund 

570. Mit Fenekpuszta im ganzen gleichzeitig hatte das pralangobardische Graber- 

feld von Hegykb am Siidende des Neusiedlersees rangiert, wahrend in den Lango- 

bardenfriedhofen von Vors und Szentendre (ostlich der Zala-Mtindung in den Bala

ton bzw. am Limesabschnitt von Aquincum) mit Belegungsdaten von etwa 525 bis 

560 und 535 bis 565 sich gut der historisch bezeugte Aufenthalt in Pannonien spie- 

geln wiirde. Andererseits hatte die biochemische Analyse, nunmehr auf eine Min- 

destzahl (28 Skelette von etwa 360 seinerzeit geoffneten Grabern) des norditalischen 

Langobardenfriedhofs von Testona angewandt, mit Eckwerten zwischen ca. 575 

und 595 (zufallig?) nur die altesten Graber dieser Nekropole erfafit, mit denen die 

bei J. Werner archiiologisch analysierten Funde von pannonischem Typus zu ver- 

binden waren126. Ihnen stehen mehrere hervorragende Mannerbeigaben desselben 

Friedhofes, wie die dreischenkelige bronzevergoldete Schildhaubenzier, gegossene 

oder silbertauschierte Sax- und Schwertgurtbeschlage der Form Civezzano gegen- 

iiber127, die nach neueren Untersuchungen im siiddeutschen Fundraum erst um die 

Mitte des 7. Jahrhunderts datierbar sind — es miiftten diese Ansatze denn insgesamt 

von bisher falschen zeitlichen Vorstellungen ausgegangen sein.

124 T. Nagy in seiner Rezension von L. Varady: Acta Antiqua Budapest 19, 1971, 300 ff.

125 Lengyel a. a. O. (Anm. 4) 155 ff. mit Abb. 2.

126 Werner a. a. O. (Anm. 21) Taf. 28,1-2; 37,2; 19,10-11.

127 Aberg a. a. O. (Anm. 50) 159 f. mit Abb. 153; 177; 294 ff.
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In dieser Lage hat der mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnisquellen und Ar- 

beitsweisen nicht naher vertraute Archaologe zwischen zwei Moglichkeiten zu 

wahlen: Entweder er anerkennt die durch chemisch-serologisch-histologische Un- 

tersuchungen gewonnenen Kriterien als absolut vorrangig und definitiv; in diesem 

Faile waren, was die Einstufung des Fundstoffes aus Kbrnye betrifft, die herkomm- 

lichen chronologischen Ansatze in erheblichem Umfang zu tiberpriifen, in dem 

Sinne, wie A. Salamon die Belegungszeit dieses Friedhofs zuletzt zu bestimmen 

vorschlug 128, und wie wir soeben ironisch eine Fehldatierung des seit N. Aberg in 

grofien Ziigen chronologisch festgelegten langobardischen Fundstoffes in Italien als 

Moglichkeit einraumten. Oder aber er verhalt sich abwartend, bis weitere Erfah- 

rungen mit der datierenden Eignung des Dekompositions-Effektes geschlossener 

historischer Skelettreihen zur Ermittlung relativ- und absolut-chronologischer 

Werte vorliegen. Es gibt in unserem Zusammenhang zu denken, daft I. Lengyel an- 

lafilich seines dankenswerten Beitrags zur jtingsten zusammenfassenden Behandlung 

der Bevolkerungsverhaltnisse in Fenekpuszta zwar im Wege der Errechnung biolo- 

gischer Personalindices weiterfiihrende Einsichten in das Sozialgefiige der 31 Indi- 

viduen vom Horreum-Graberfeld eroffnete129, jedoch auf die chronologische Stel- 

lung dieser Grablege im Schema seiner vergleichenden Synopse von 1971 nicht 

mehr zuriickkam. Die zeitliche Verschiebung im Sinne des von L. Barkoczi zuletzt 

annehmbar begriindeten Ansatzes der Horreum-Graber zwischen 546 und 582 be- 

wegt sich um fast ein halbes Jahrhundert tiber die fruher vertretene Datierung hin- 

aus130. Ein ahnliches Ergebnis steht - immer auf die graphische Darstellung Len

gyels von 1971 bezogen - fur die auch in Kornye unvermeidliche Tieferdatierung 

des Graberfeldes in die Zeit nach 568 zu erwarten. Es ware, um die Tragfahigkeit 

einer von den Naturwissenschaften angebotenen selbstandigen Zeitbestimmung ge- 

schichtlicher Skelettreihen im gegenwartigen Forschungsstand beurteilen zu kon- 

nen, auf jeden Fall wiinschenswert, wenn die archaologischerseits fur Fenekpuszta 

wie Kornye einstimmig berichtigten Daten in eine neue zeitliche Relation zu den 

bisher biochemisch untersuchten pannonischen Friedhofen des 6.-7. Jahrhunderts 

gesetzt werden konnten. Fur die vergleichende Beurteilung der Lebensqualitaten 

erscheinen die Ergebnisse schon jetzt erfolgversprechend. Einstweilen wird auch 

der Archaologe im Bemiihen um eine moglichst verlafthche Anschauung von ge- 

schichtlichen Sachverhalten oder Vorgangen nicht darauf verzichten wollen, mit 

den eigenen, in sich vielfach erprobten und noch immer verfeinerten Methoden ar- 

chaologischer Zeitbestimmung weiterzuarbeiten.

Wiederum auf den Fall Kornye angewandt, seien im Anschlufi an die tibergreifende 

letzte Behandlung der awarenzeitlichen Chronologie einige allgemeinere Bedenken 

zu den vorgeschlagenen Datierungen hier eingeflochten 131. Dem extrem friihen Be- 

legungsbeginn (Kornye 71, unter 3 a) ware entgegenzuhalten, daft keines der geret- 

teten Grabinventare Funde ergab, die eindeutig nicht mit dem Formenvorrat ver-

128 a. a. O. (Anm. 3) 152 oben.

129 Jahrb. RGZM 18, 1971 (1974) 194 ff. mit Abb. S. 198.

130 Barkoczi a. a. O. (Anm. 11) 179 ff.; ders. a. a. O. (Anm. 3) 150.

131 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 224 ff.



236 Hans Bott

einbar waren, den man herkommlich mit dem frtihest-awarischen Fundhorizont 

reiternomadischen Charakters zu verbinden pflegt, wenngleich I. Kovrig selbst, 

damit neueren historischen Uberlegungen (D. Simonyi) Rechnung tragend, ande- 

rerseits nicht ausschliefit, dafi ein kleinerer Teil der Funde von ’byzantinischem' 

Charakter schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts mit pontischen Bulgaren in Un- 

garn eingedrungen sein kann132. Hier steht ein praziser Typenkatalog praawa- 

rischer Funde aus Siidrufiland und Ungarn noch aus. Erschwerend kommt hinzu, 

dafi es in dem fast vollstandig untersuchten Awarenfriedhof von Alattyan schon in 

der altesten Gruppe kein einziges Reiter- oder Pferdegrab gab, wahrend Pferdegra- 

ber in Kornye eindrucksvoll das Bild bestimmen. Dort diirfte das Fehlen von Rob 

und Reiter konkrete standische bzw. ethnische Griinde haben. Im transdanubi- 

schen Kornye fiigt sich der fragliche Fundstoff im ganzen anscheinend wider- 

spruchslos in das von Kovrig in mehreren alteren Arbeiten analysierte, teilweise 

noch mittelasiatisch gefarbte, reiterkriegerische Milieu ein - es sei denn, dafi man in 

eben diesem Fundhorizont selbst eine ausgewahlte Truppe der im 5. und 6. Jahr- 

hundert in SiidruBland nomadisierenden Volker sieht, welche ein Teil der alteren 

und jiingeren ungarischen Forschung mit nachmals von den Awaren beherrschten 

(zu einem spateren Zeitpunkt auch Onoguren genannten oder in diesen aufgegan- 

genen) Proto-Bulgaren identifiziert. Es mtifite sich in dem Faile um eine eigens vom 

Kaiser angeworbene (oder vom Kagan angebotene) und ausgebildete reiterliche 

Elite handeln, aus awarischer Sicht jedenfalls eine Art ’Vorausabteilung' des spate

ren Hauptschubs der Okkupationsarmee unter Bajanus. Dann hatte Byzanz selbst 

die Besetzung des Karpatenbeckens durch die Awaren zunachst stillschweigend fa- 

vorisiert oder auch nicht mehr zu hindern vermocht. Dann auch ware das gesuchte 

Volk gefunden, dessen Reislaufer schon vor der awarischen Landnahme, wie ange- 

nommen, als byzantinischer Soldnerverband nicht nur in Kornye stationierten, 

sondern an weiteren transdanubischen Fundstellen zu erwarten sind, die verwand- 

tes Fundgut - besonders der Schirrung und des Grabritus (isolierte Pferdegraber, 

aber auch die in Kornye fehlende Symbolbestattung von andernorts verbrannten 

Pferden?) — aufweisen. Wo echte Reitergraber vorliegen133, bei denen sich seit 

friihawarischer Zeit kleinere oder grofiere Sepulturen entwickelten, ja wo vereinzelt 

(in Pannonien z. B. in Ciko, Mezdfalva, Jutas) noch in spaterer Zeit weiter- oder 

neu bestattet wurde, diirfen die Grabstellen der erstbestatteten Krieger mit einiger 

Wahrscheinlichkeit als Keimzellen jtingerer Awarenfriedhofe beurteilt werden. In 

anderen Fallen, wo die Grablegen der Landnehmer keine Friedhofe nachfolgender 

Siedler nach sich zogen, hatten sich, wie fur das Gros von Kornye vermutet, die 

bewaffneten alteren Gemeinschaften den abwandernden Langobarden angeschlos- 

sen, mit denen sie dann wohl schon zuvor ihr Schicksal enger verbunden hatten; 

nur ein relativ kleiner, allenfalls eingeschmolzener Rest romanisierter Urbevolke- 

rung ware, da sozial und wirtschaftlich wirkungslos, am Platz zurtickgeblieben.

Halt man am praawarischen Sbldnercharakter fest, dann kbnnten jene Reisigen 

schon einige Jahrzehnte zuvor, z. B. bald nach der langobardischen Inbesitznahme

32 Dies. a. a. O. (Anm. 12) 227 f.; 229.

33 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) Karte 1. Dreiecke, mit Liste A: 164 ff.; 176, Anm. 103.
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Nordpannoniens im Jahre 526, auf gewisse strategische Punkte des transdanubi- 

schen Territoriums im Sinne einer (mehr demonstrierten) militarischen Kontrolle 

der neuen und alterer germanischer Bewohner verteilt worden sein. Es ist unleug- 

bar, dafi eine solche Annahme sich auch teilweise mit der von Barkoczi zurecht 

wiederaufgenommenen Spaterdatierung der in Fenekpuszta bestatteten Oberschicht 

und namentlich ihrer Deutung in Verbindung mit einem byzantinischen Auftrag in 

dieser Festung vertragen wiirde134. Aber sollen wir uns bis zur aufiersten Folge- 

rung wagen, in ihr unter anderem die Befehlshaber, eine Art Oberkommando uber 

da und dort in der Provinz stationierte Soldnerposten zu vermuten, deren zwar 

kriegerisch, aber soviel bescheidener als die reichen Grablegen von Fenekpuszta 

ausgestattete Toten in Kornye erstmals entdeckt waren? Dafi in den fiihrenden 

Mannergrabern beim Horreum gefundene silberne byzantinische Giirtelbeschlage 

von keiner reprasentativen Bewaffnung begleitet waren, ist in einem sinngemafi 

mediterranen (und ware auch in einem ostgotischen) Milieu an diesem Platze 

selbstverstandlich. Um wieviel weniger werden die im Sakralraum der Zweiten Ba- 

silika bestatteten Manner - und wie abweichend von einem im 6. und noch durch 

das ganze 7. Jahrhundert weithin im Frankenreich geiibten Privileg - ihre Waffen 

ins Grab genommen haben! Da eines der fiihrenden Basilika-Graber (Nr. 3) ge- 

pliindert war, ist in diesem Punkt nicht schliissig zu befinden; doch ware wohl 

schon die Lage beim Horreum fiir den Schlufi ausreichend, dafi fehlende Waffen- 

beigabe die Annahme mindestens eines ’chef militaire1 mit Familie und Suite intra 

muros von Fenekpuszta nicht auszuschliefien braucht. Uber die Nationalitat dieser 

Oberschicht scheint freilich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wahrend 

K. Sagi (siehe S. 278 f.) von den Basilikagrabern und noch unveroffentlichten 

Grabfunden des 7. Jahrhunderts vor dem Siidwestturm der Umfassungsmauer aus- 

gehend, fiir Zuzug einer frankischen Volksgruppe aus dem Merowingerreich (nach 

568) eintritt, zog Barkoczi aufgrund der hauptsachlich spatantik gefarbten Grabbei- 

gaben (beim Horreum) die Zuwanderung einer autochthonen norditalischen 

Gruppe an den nordostlichen Auftenposten eines geschlossen altitalisch-siidpanno- 

nischen Kolonial- und Kulturgebietes in Erwagung. Dafiir konnte besonders der 

glaserne Stengelkelch vermutlich lokaler (byzantinischer?) Erzeugung (Torcello) im 

Horreum-Grab 15 sprechen. Ein legitimes westromisches Element wiirde sich aus- 

gezeichnet in den Rahmen der politischen Aktivitaten Ostroms um die Wiederein- 

gliederung Italiens in den westlichen Reichsteil fiigen, wozu noch einmal an die 

Schliissellage der Festung Fenekpuszta am Schnittpunkt der alten, Pannonien dia

gonal von Mursa (Drau) iiber Sopianae nach Savaria teilenden Heerstrafie mit der 

Aquincum iiber Drau (Poetovio) und Save (Emona) direkt an Venetien bindenden 

Route erinnert sei. In sehr vorsichtiger Formulierung schlagt Barkoczi eine Verbin

dung der byzantinischen Besatzung von Fenekpuszta ’mit dem vollstandigen Ein- 

zug der Langobarden in Pannonien 546‘ vor135, d. h. mit jenem Biindnisvertrag, 

nach welchem die Foederaten aufier entscheidender Waffenhilfe beim Endkampf 

um das noch unbezwungene Italien Totilas einem allfalligen Griff der Franken

134 Barkoczi a. a. O. (Anm. 11) 179 ff.

135 Ders. a. a. O. (Anm. 11) 190.



238 Hans Bott

Theudeberts aus dem venetisch-ostalpinen Raum nach der slawonischen Ebene 

vorbeugen sollten, zu einer Zeit, als Ostrom schon die Hauptstadt Ravenna, zeit- 

weise Rom, viele Kastelle und alle Seewege nach Italien in fester Hand hielt. Eine 

byzantinische Fiihrungsgruppe in Fenekpuszta ware spatestens in diesem Konzept 

nicht nur keinesfalls mit Spitze gegen den langjahrig umworbenen langobardischen 

Biindner verstandlich, sondern vollends nicht mit einem politisch iiberholten 

Kommando iiber einige praawarische, im norddstlichen Transdanubien zerstreute 

Verbande vom Schlag der in Kornye familienweise bestattenden Reiterkrieger zu 

verbinden. Nicht von ungefahr hob T. Nagy in diesem Zusammenhang den staats- 

rechtlichen Unterschied zwischen ad hoc fiir meist kleinere Unternehmungen in 

Dienst genommenen (freien) Soldnern und den vertraglich zum kaiserlichen Heer 

abgestellten Biindnistruppen (so auch awarischer Reiterei bei Vorstofien in den 

560er Jahren gegen die ungedeckte ostsaalische Flanke des Frankenreiches) aus- 

driicklich hervor136. Wer im iibrigen in jener nordlichsten, nur vom natiirlichen 

Donaulauf noch physikalisch begrenzten Bucht einer ideellen pannonischen Pro- 

vinz die Felder bestellte und Fluren abweidete, mochte den Kaiser in der ange- 

spannten Lage eines verwegenen Zweifrontenkrieges am oberen Euphrat und im 

westlichen Mittelmeer kaum beunruhigen, wenn sich nur die dorther erwartete 

germanische Kerntruppe zum befohlenen Zeitpunkt in der Invasionsarmee des Nar- 

ses formierte. Einleuchtend wird das Ende der byzantinischen Episode in Fenek

puszta mit der awarischen Eroberung von Sirmium (582) gleichgesetzt, mit welcher 

die politischen Moglichkeiten Ostroms im Mitteldonaubecken fiir immer abge- 

schnitten wurden.

Zum B el egungs b eginn in Kornye

Doch kehren wir zu dem vom Fundstoff in Kornye selbst und von ihm allein ge- 

stellten Fragenkreis zuriick. Ihn hatten wir nicht allzuweit oben auf der angenom- 

menen Stufe einer friihen Reiterinvasion verlassen, die Veranlassung gab, noch 

einmal die geschichtlichen Aussichten fiir eine praawarische Datierung des Mate

rials zu iibeYdenken - auf die Gefahr, damit einer eingangs angefochtenen Methodik 

der Vermengung sachlich nicht zusammengehdriger Ausgangspunkte nun selbst 

nachzugeben, den verponten zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Einer zeitlich 

am weitestgehenden Auslegung nach ware das Graberfeld noch im zweiten Viertel 

des 6. Jahrhunderts, also lange vor der awarischen Besetzung Transdanubiens, von 

einer bewaffneten Gemeinschaft unter Fiihrung berittener Hauptlinge in Benutzung 

genommen, waren die ersten Bestattungen von dieser Gruppe nomadischen Ur- 

sprungs hier angelegt worden. Man konnte die zuvor erhobene Forderung nach ei

nem erlauternden praawarischen Typenkatalog mit anderen Worten deutlicher ma- 

chen: Solange durch Miinzen oder ahnliche absolute Anhaltspunkte zweifelsfrei ins 

dritte bis fiinfte Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts datierte Nomadengraber in Ungarn, 

besonders Transdanubien, fehlen, ist es unmoglich auszumachen, in welchen Ziigen

36 Nagy a. a. O. (Anm. 6) 426 oben.
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sich solche (oder auch gleichaltrige Krieger- und Frauengraber der siidrussischen 

Steppe, aus welcher sich die postulierten Soldner ja wohl rekrutierten) hinsichtlich 

Tracht und Bewaffnung wie im Totenritual von den gemeinhin fiir die awarischen 

Landnehmer beanspruchten Reitergrabern und Pferdegruben unterscheiden moch- 

ten. Hier stellt sich die Frage, wieweit diese in sich selbst genauer datierbar sind. 

Uber altere Einzeluntersuchungen von G. Laszlo konnte I. Kovrig den fraglichen 

Horizont auf einige miinzdatierte Grabfunde basieren137, in denen kennzeichnende 

Ausstattungsstiicke, auf einer gesellschaftlich freilich herausragenden Stufe, mit by- 

zantinischen Goldmiinzen verbunden waren: So im ostungarischen Fund von Ku- 

nagota mit einem kaum abgenutzten Solidus Justinians (527-565), aus dickem Silber 

getriebene Zierbuckel und dreilappige Riemenverteiler vom Pferdegeschirr (letztere 

mit dem altertiimlichen Quastendekor), wahrend im transdanubischen Fund von 

Szentendre der schilfblattfbrmige Spiefi und ein Paar langdsiger Steigbiigel von ei

nem stark abgegriffenen Teilsttick Justins I. (518-527) und einem stempelfrischen 

Solidus des Phokas (602—610) begleitet waren. Prefimodel zur Herstellung eines 

vollstandigen Geschirrs der beschriebenen glatten Art sind im Goldschmiedegrab 

von Kunszentmarton durch Geldgewichte aus der Zeit zwischen 582 und 639 da- 

tiert138, und vielteilige (goldene) Giirtelbeschlage mit byzantinischer Pflanzen- und 

Komma-Ornamentik, woven sich ein vollstandiger Satz im genannten Prinzengrab 

des Prinzen von Kunagota fand, waren nach Ausweis eines ostmittelmeerischen 

Schatzfundhorizontes mit Schlufimiinzen des Heraclius (613-641) mindestens noch 

in der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts in Gebrauch139.

Mag von diesen wenigen Basisfunden der numismatische Schwerpunkt teilweise 

noch auf die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts weisen, so ergeben sich daraus fiir 

Kornye (oder auch nur die reiterliche Komponente daselbst allein) keine zwingen- 

den Anhaltspunkte im Sinne einer vorawarischen Datierungsmoglichkeit. Densel- 

ben Eindruck legt die formenkundliche Beurteilung der Funde nahe. Die eisernen 

Reiterrequisiten sind uns aus Kornyer Pferdegrabern freilich wohlbekannt, und ei-

137 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 175; A. Cs.-S6s, Archaologische Funde in Ungarn (Budapest 1956) 320 ff.; 

334 f.

138 Zuletzt: S. Uenze, Bayer. Vorgeschbl. 31, 1966, 150 f., nach L. Huszar. - Fiir die Mehrzahl der auf 

den Exagien genannten byzantinischen Eparchen konnte D. Csallany, worauf I. Kovrig (vorige 

Anm.) hinweist, ihre Amtszeit vom Ende des 5. bis zum beginnenden 7. Jahrh. bestimmen: D. Csal

lany, Goldschmiedegrab aus der Avarenzeit von Kunszentmarton (Szentes 1933) 42 ff.

139 Fundorte: Akalan, europaische Tiirkei: H. Zeifi, Forsch. u. Fortschritte 11, 1935, 17 ff. - Mersin an 

der kilikischen Kiiste: A. Grabar, Dumbarton Oaks Papers 9, 1951, 27 ff. - Mytilene auf Lesbos: A. 

K. Vavritsas, Praktika Athen 1954 (1957) 307 ff.; 327 ff. - Als Ursache der Vergrabungen kommt 

einmal die kritische Lage der Hauptstadt selbst i. J. 626 in Frage, als Konstantinopel sich des verei- 

nigten Druckes eines awarischen Belagerungsheeres von der Landseite und der vor Chalkedon ope- 

rierenden persischen Hauptarmee zu erwehren hatte (B. Rubin in: Propylaen Weltgeschichte Bd. 4 

[Berlin 1963] 654). Zum anderen machte die arabische Eroberung Syriens mit Antiochia am Orontes 

(635/37) und Palastinas die kommenden Machtverhaltnisse erschreckend sichtbar: E. Kornemann, 

Weltgeschichte des Mittelmeerraumes (Miinchen 1967) 970 f.; J. Werner, Atti Accad. dei Lincei 189 

(Rom 1974) 123 Anm. 39, zum Schatzfund von Antiochia. - Bedingt zugehorig auch der grofie sie- 

benbiirgische Goldmiinzenfund von Firtu^u Corund im Mure§gebiet (zuletzt K. Horedt, Stud. Zve- 

sti AUSAV 16, 1968, 116 zur Karte Abb. 1, Nr. 8), den Kovrig einleuchtend mit dem bulgarischen 

Aufstand gegen den vor Byzanz erfolglosen Awarenkhan in Verbindung brachte, der ’die wahr- 

scheinlich nur lose (awarische) Staatsorganisation in ihren Grundfesten erschutterte1: Kovrig a. a. O. 

(Anm. 12) 228.
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nige meisterhafte Schmiedearbeiten hoben die Ausgraber eigens hervor. In sechs 

Fallen, die Reste des metallbeschlagenen Riemenzeugs ergaben, iiberwogen (hier 

nur aus diinnem Blech mit Bleifiillung geprefit) die glatten halbkugeligen, im Fund 

von Kunagota vorgebildeten Garnierungen. Grab 104 enthielt dabei eine vollstan- 

dige Garnitur dieses Typs aus 12 buckeligen Beschlagen, 6 dreilappigen mit Qua- 

sten imitierendem Ful? und 4 zungenformigen mit einfacher Riefenumrandung 

(Kornye, Taf. XIX 1-16). Andere Pseudozungen vom Pferdegeschirr fallen durch 

geprefite Spiralranken und Rautengitter zwischen Kerbbandern, in einem Faile 

durch ein dreifaches Zopfgeflecht auf (Kornye, Taf. 15,2-6; 22,15-16): Zeugnisse 

eines weiter entwickelten Kunstschaffens, die wohl insgesamt nicht fur die Erstaus- 

stattung der awarischen Landnehmer charakteristisch waren, sondern einer anspre- 

chenden Vermutung nach schon eine gewisse Konsolidierung des Handwerks vor- 

aussetzend, erst mit dem Schmuckbedurfnis ’der zweiten Generation' — also etwa 

dem ersten Drittel des 7. Jahrhunderts - zu verbinden sind140. Unter zahlreichen 

von den Ausgrabern aufgefiihrten Vergleichsfunden (Kornye 63 Anm. 278 ff.) wird 

das Hauptlings- und Ahnengrab 45 von Coka im Banat hauptsachlich aufgrund des 

einschneidigen geraden Langschwertes mit halbkreisfbrmigen Tragosen einer Spat

phase der Friihawarenzeit zugewiesen141. Aber die zehn Pseudozungen mit drei- 

strahnigen Flechtzopfen142 gehen hbchstens an Lange und im schlankeren Umrifi 

etwas fiber einen ahnlichen Satz mit ’gezahnter' Bandornamentik verzierter Zungen 

im berittenen Landnehmergrab A von Ciko hinaus143; vermittelnd kommen, mit 

spitz ausgezogenen Enden vom Typ der Coka-Garnitur, einige glatte Pseudozun

gen im Kornyer Pferdegrab 131 hinzu (Kornye, Taf. XIX 31.34).

Weder den wenigen absolut-chronologischen Hinweisen noch der typologischen 

Beschaffenheit des einschlagigen Fundstoffes selbst sind stichhaltige Anhaltspunkte 

fur eine vorawarische Einstufung der Kornyer Pferdegraber zu entnehmen. Es 

scheint vielmehr, dafi diese teilweise noch an einer etwas jiingeren Phase der friih- 

awarischen Kulturentfaltung im Mitteldonaubecken teilhatten, soweit es beim heu- 

tigen Kenntnisstand angeht, eine solche schon scharfer auszusondern. So wird man 

sich auch hiiten, einzelne sonstige Metallarbeiten dieses Fundplatzes von stilistisch 

vergleichsweise urspriinglichem, ’nomadischem' Aussehen allzu starr in einer be- 

stimmten Richtung zu interpretieren, ihre Aussage archaologisch zu iiberfordern. 

Dahin waren die schon oben (S. 210) ihrer lapidar-geometrischen Zierweise wegen 

hervorgehobenen silbernen Giirtelzungen zu rechnen, die bisher genauer Gegen- 

stiicke zu entbehren scheinen (Kornye, Taf. XXVI 1.3). Ihre rigiden, aus pflanzli- 

chen Urbildern (Zweig und Ranke?) reduzierten Flachenmuster implizieren zwar in 

dem hier gemeinten Sinne kein vorawarisches Bevolkerungselement pontischer 

Herkunft an ihrem Fundort, schliefien aber auch die Moglichkeit nicht ganz aus, 

dal? mit solchen Erzeugnissen Spuren eines altertiimlicheren Kunstwollens (mag es

140 Stein a. a. O. (Anm. 97) 235, zu geprefiten Flechtband- und Zahnschnittornamenten in awarischen 

Fundzusammenhangen der friihesten von ihr aufgestellten chronologischen Gruppe.

141 Kovrig u. Korek a. a. O. (Anm. 20) 257 ff.; bes. 279; 292 zu Abb. 6.

142 a. a. O. (Anm. 20) Taf. 98, aus Goldblech.

143 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) Taf. 1,1-9, Bronzeblech. Hieriiber ausfiihrlicher unten S. 262 f.
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als hunnisch, protobulgarisch, antisch zu bezeichnen sein) noch mit den ersten 

awarischen Eindringlingen aus stidrussischen Lebensraumen zwischen Donez und 

Moldau nach Westungarn gelangen konnten144.

Nur scheinbar geht ein anderer Versuch, das Gros der Kbrnyer Bestattungen noch 

in der Zeit vor Abwanderung der Langobarden nach Italien unterzubringen, von 

positivem Fundmaterial aus. In diesem Sinne wird ein freilich weitmaschiges Netz 

an gemeinsamem Kulturbesitz in einigen inselartig bis ins 6. Jahrhundert tiberle- 

benden pannonischen Stadten und Befestigungen geltend gemacht, zu denen aufier 

den oben oft genannten grofieren Platzen auch die ummauerte spatrbmische Sied- 

lung von Kbrnye gehbrt habe145. Nun sind archaologische Querverbindungen die- 

ser Art in'der Gruppe friihbyzantinischer Scheibenfibeln mit geprefiten figiirlichen 

Darstellungen unbestreitbar, die ziemlich zahlreich und einheitlich sowohl von So- 

pianae/Pecs (Stadtgebiet und in einem der vorstadtischen Awarenfriedhbfe) wie aus 

Fenekpuszta (Horreum-Graber und Gemeindefriedhof) vorliegen. Auch fehlen Be- 

lege der langobardischen Fibeltracht in der fur Pannonien bezeichnenden Auspra- 

gung weder vom Horreum (Adlerfibel und S-Fibel) noch in zwei friihawarenzeitli- 

chen Grabfunden der Baranya (Cserkut und B61y, Grab 30: Biigelfibelpaare) nicht, 

fallen jedoch wie die genannten silbernen Scheibenfibeln in den zahlreichen, teil- 

weise gut ausgestatteten Frauengrabern von Kbrnye vollig aus. Als echte Denkma- 

ler des Zahnschnittdekors kbnnen andererseits wohl weder die Silberschnalle noch 

der goldblechverkleidete Fingerring vom Horreum gelten, sofern man ftir diese 

Zierweise eine engere Abhangigkeit oder wenigstens Verbindung mit den germani- 

schen Animalstilen als unverzichtbar voraussetzt. Im schmalen Schnallenbe- 

schlag146 kdnnte man einen letzten Widerhall jener zahlenmafiig kleinen, um das 

namengebende Fundstiick aus Trapezunt gruppierten Gattung byzantinischer Gtir- 

telschnallen aus der Zeit um 600 sehen, deren verbindendes Tiersymbol J. Werner 

in dem motivisch aus dem spatantiken Physiologus geschbpften Krokodil (in Kbr

nye dann freilich ohne die feindliche doppelkbpfige Schlange) wahrscheinlich ge

macht hat147. Ein von zwei Dreieckzellen flankierter runder Cabochon verbindet 

den Fingerring148 zwar in der Tat mit einem spater in anderem Zusammenhang zu 

besprechenden Goldfingerring vom siebenbiirgischen Fundort Bandu/Mezbband. 

Wahrend aber mit letzterem Stiick eines der besten Beispiele eines gezahnten Tier

ornaments in direkter Anlehnung an germanische Vorbilder auf uns kam, ist der 

Stirnschmuck des Horreum-Ringes lediglich von einem einfach an den Ecken ge- 

schlauften, zweizeiligen Perlband eingefafit, das man kaum als Zahnornament im 

geforderten Sinne beurteilen kann. Geben damit weder langobardisch-pannonische  

Fibelfunde noch auch die zweifelhaften Beispiele der gezahnten Zierweise einen 

brauchbaren Anhalt daftir, dafi auch das Graberfeld von Kbrnye oder dessen An-

144 Ob sich allerdings an der von D. Csallany, Arch. Ert. 90, 1963, 21 ff., herausgestellten Gruppe gra- 

vierter Riemenhiilsen des friihen 7. Jahrh. mit Tamgamotiven und roh-figiirlichen Ritzungen (Linz- 

Zizlau) der Fluchtweg der ungliicklichen Kutriguren zu den Baiern ablesen laKt, wird man einstwei- 

len lieber offen lassen.

145 Kornye 68 unter 1; ahnlich Salamon a. a. O. (Anm. 2) 288 unter 1.

146 Barkdczi a. a. O. (Anm. 11) Taf. 87,6, aus Grab 16.

147 J. Werner, Kolner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 1, 1955, 36 zu Taf. 4,5-7.

148 Barkoczi a. a. O. (Anm. 11) Taf. 87,2, aus Grab 5.
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wohner an dem vorawarischen Fundhorizont um Fenekpuszta und Pecs teilhatten, 

so wird doch niemand in den germanischen Fibelformen und byzantinischen Schei- 

benfibeln, den goldenen Korbchen- und Halbmondohrringen und byzantinischen 

Giirtelgarnituren die Umrisse eines gehobenen, von den stadtischen Zentren ge- 

nahrten, in Grenzen auch auf die umwohnenden Barbaren ausstrahlenden, antiki- 

sierenden Lebensgefiiges verkennen wollen. Hieran hat jedoch Kornye mangels al

ter einschlagigen Funde nicht nur eindeutig keinen Anted, nimmt vielmehr, wie wir 

weiter unten zu zeigen hoffen, mit zwei klassischen Proben des friihawarischen 

Zahnschnittdekors eine selbstandige, von den Bindungen einer nachlebenden loka- 

len Sachkultur freie Stellung ein.

Um dennoch die Vorstellung einer direkten historischen Verbundenheit, d. h. 

Gleichzeitigkeit der vorawarischen Siedlungsgemeinschaft von Kornye mit den 

Langobarden zu retten, wird als Alternative erwogen, dafi die Langobarden auch 

erst in Norditalien in engere Nachbarschaft zu einem mit Kornye so gut wie identi- 

schen Ethnicum kommen konnten, das dort als Besatzung in den byzantinischen 

Kastellen gelegen hatte und entwaffnet wohl auch weiterhin dort hauste. Mit ihm, 

d. h. seinen militarischen Spitzen, teilten die germanischen Eroberer gewisse modi- 

sche Tracht- und Ausstattungsstiicke, wie die stets aus gutem Silber getriebenen 

vielteiligen Gtirtelzierate, die nur im Handelswege von zentralen ostrbmischen 

Werkstatten sowohl zu den Langobarden wie den byzantinischen Garnisonen in 

Italien gelangten und so zuvor schon den bedeutenden Stiitzpunkt von Fenekpusz

ta, vielleicht uber dieselben ostlichen Routen wie die geprefiten ’figiirlichen' Schei- 

benfibeln, erreicht hattenlso, dagegen der romanisierten Urbevolkerung Italiens 

und Pannoniens fremd waren. Was mithin im transdanubischen Kornye an dingli- 

chen Zeugnissen einer vorawarischen Zeitgenossenschaft mit den Langobarden, so 

etwa auch an germanischen Fibelformen von dem in Pannonien erreichten Entwick- 

lungsstand, fehlte, ware aus spateren Kontakten gewissermafien nachtraglich ins ge- 

suchte Bild geflossen. Spatestens hier gerat die Zeitordnung etwas aus den Fugen, 

wird die herkommliche chronologische Arbeitsweise - den ’Notiones' des Francis 

Bacon von 1620, im Sinne entleerter Begriffe gleich - voriibergehend aufter Kurs 

gesetzt. Als Angelpunkt dieser Umschichtung ware weder die Gemeinschaft von 

Kornye selbst noch ihre germanische Umgebung, sondern die dauernde Integration 

der ersteren in der letzteren zu verstehen, wobei die zeitliche Dimension in der 

raumlichen praktisch aufgehoben, von ihr sozusagen aufgesogen ware. Vorausset- 

zung einer solchen Auffassung ware allerdings, dafi die pannonischen Langobarden 

ihren volkisch-archaologischen Status in Italien zunachst unverandert erhalten hat- 

ten. Nur dann konnten einige wechselseitige Anpassungen mit den byzantinischen 

Verbanden hiiben und drtiben unbeschadet der Zeitdifferenz als solche Giiltigkeit 

beanspruchen. Es kam den Autoren mit anderen Worten alles darauf an, dem von 

ihnen nachdriicklich verfochtenen praawarischen, daher auch mit den Autochtho-

149 Salamon a. a. O. (Anm. 2) 288 oben; Kornye 67.

150 Barkoczi a. a. O. (Anm. 11) Taf. 82,1-17; 83,1-3. - Zu den friihawarischen Prefimodeln fur ihre 

Herstellung zuletzt J. Werner in: Atti Accad. dei Lincei 189 (Rom 1974) 129 (Motiv der ’dreifachen 

Kugeldelle‘).
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nen und (pannonischen) Langobarden eng verbundenen Charakter des Horizontes 

von Kornye zum Durchbruch zu verhelfen, statt den Aspekt exakter Zeitenfolge in 

jedem Punkte streng zu beachten. Vom Leser wird nur die Bereitschaft erwartet, 

den methodised ungewohnten Positionswechsel unbedenklich mitzuvollziehen. Das 

sollte dann aber nicht in ein blofi noch unverbindliches Angebot, wie am Schlufi 

der Monographic jene iiberfliissige Volkertafel, fiihren, wo der Reihe nach alle von 

der Forschung der letzten Jahrzehnte zu Recht oder Unrecht auf dem pannoni

schen Territorium im 6. Jahrhundert angesiedelten Bewohner als potentielles Volk 

von Kornye vorgeschlagen werden.

Zur jiingeren Belegungsphase

Ging es bei den zuletzt beleuchteten Sachgruppen (Pferdegeschirr, spatantiker, by- 

zantinischer und langobardischer Kulturbesitz einiger stadtischer Restbevolkerun- 

gen oder auch Kastellbesatzungen) um einen noch relativ friihen, nur die erste 

Halfte des 7. Jahrhunderts fiillenden Zeithorizont, so gilt es nun noch Umschau zu 

halten, ob und wo sich einer scharferen Abgrenzung der jiingeren Kornyer Phasen 

im ungarischen bzw. im germanischen Fundstoff beiderseits der Alpen etwa weiter- 

fiihrende Datierungshilfen bieten. Umgekehrt wie bei den eingangs angestellten Be- 

trachtungen, wo zunachst besonders der vergleichenden Typologie einiger germani- 

scher Giirtelgarnituren des 7. Jahrhunderts zwar gewisse Hinweise auf ein Bele- 

gungsende des Friedhofs zu entnehmen waren, aber sein Einsetzen noch unklar 

war, nahmen zuletzt nach mancherlei Umwegen die Anfange der Sepultur festere 

Umrisse an, wahrend fur die jiingeren Phasen hinsichtlich ihrer genaueren Zeitbe- 

stimmung noch alles offen erscheint. Von Beziehungen der geprefiten Beschlage mit 

Randwiilsten (Giirteltypus b) zu einer bevorzugten Giirtelform der Zweiten 

Gruppe von Alattyan war schon die Rede151, wahrend stilistisch alter wirkende 

glatte und formal abweichende Beschlage mit eingedriickten Augenpaaren in Alat

tyan, worauf immerhin verwiesen sei, kerne Entsprechungen haben. Durch ihre 

profilierte Bronzeschnalle mit Riemenlasche sind zudem die Giirtel aus Grab 

78/Kornye und 40/Alattyan lose unter sich verbunden, sie beide Varianten des 

’blechbeschlagenen' Giirtels der relativ jiingeren Gattung. Damit ist natiirlich nicht 

gesagt, dafi der in Alattyan an Mannergiirteln breit gefacherte jiingere (zweite) Ho- 

rizont auf beiden Friedhofen der gleiche, d. h. gewissermafien ein durchgehender 

sei. Nur in einem typologisch alteren, in eben den Giirteln mit gerippten Scheiben- 

beschlagen und dreiteiliger Riickengarnitur fafibaren Abschnitt (Kornye, Abb. 

3,8-17), diirften beide Platze eine Zeitlang nebeneinander hergegangen sein152. 

Uber die profilierte Schnalle mit Riemenlasche liefi sich in Alattyan zudem der Typ 

mit plastischen Scheibenbeschlagen in halbmondfbrmiger Umrahmung noch an ein

151 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 125 f.

152 Im Nomadengrab 71/Kdrnye (mit 10 Dreikantpfeilen) waren die bleigefiillten Giirtelbleche von Sil- 

berohrringen mit kleinem Kugelanhanger begleitet, die in Alattyan zu den Leitformen der zweiten 

Gruppe gehdren und nach H. W. Bohme (a. a. O. [Anm. 54] 24 Karte 1, Typ 7) geradezu als ’Sip

pen- oder KlanmerkmaF der Neuankommlinge gelten durfen.
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nach Mitte des 7. Jahrhunderts datiertes Nischengrab des westlichen Theifigebietes 

ankniipfen153 154. Diesen Ansatz in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts konnte H. 

W. Bohme in Alattyan auch horizontalstratigraphisch bestatigen und unter Aus- 

sonderung weiterer Fundtypen in ein breites ’mittleres Stadium der Belegung' ein- 

betten, das zeitlich wie dem Formenschatz nach im ganzen der Zweiten Gruppe I. 

Kovrigs entsprichtls4. Ein spaterer Abschnitt dieser Phase (in Mannergrabern die 

Giirteltypen Bohme 38-40 enthaltend und u. a. mit breiten Bogenenden, gravierten 

und geprefiten Band- und Kettengeflechten oder rankenartigen Motiven auf Giir- 

telblechen und Zopfspangen vergesellschaftet) reicht bis ans Ende des 7. Jahrhun

derts und fallt in Kornye bereits vollig aus. Hier zeigt sich die Belegungsspanne un

seres Friedhofs vom letztmoglichen Ende seiner Benutzung deutlich eingeengt. Je- 

ner mittlere, in Alattyan erstmals auch in den Grabrichtungen gegen einen friihen 

und mehrere spater belegte Bezirke abgrenzbaren Fundhorizont155 wurde iiberein- 

stimmend auf Zuwanderung einer neuen Volksgruppe zuriickgefiihrt. Fur eine sol- 

che Erklarung, die man schon friiher mit gewissen Krieger- und Reitergrabern des 

fortgeschrittenen 7. Jahrhunderts im mittleren Theifigebiet und Banat verbunden 

hatte, lieferten in Transdanubien einige fiirstliche Grabfunde von ’mittelawa- 

rischem' Charakter (Totipuszta, Igar, Dunapentele) mit einer stempelfrischen 

Goldmiinze von 668/69 einen absoluten Fixpunkt. Danach halt I. Kovrig die Ein- 

wanderung ’neuer Volker1 in das Karpatenbecken nach Mitte des 7. Jahrhunderts 

und vor der um 679/80 datierbaren Griindung des balkanischen Bulgarenreiches fiir 

moglich, wobei als treibende Kraft die Westausdehnung des Chazarenreiches auf 

die pontische Steppe jenseits des Dons bezeichnet wird156. In Kornye, wo deutli- 

che stratigraphische Anzeichen einer Neuzuwanderung fiir die Trager des Giirtel- 

typus b fehlen, wird man nach dem Gesagten mit den ’blechbeschlagenen' Giirteln 

bis zur Jahrhundertmitte, aber nicht dariiber hinab zu gehen brauchen. Es hatte 

sich dann um einen blofien modischen Trachtwechsel innerhalb einer konstanten 

Siedlungsgemeinschaft gehandelt, die wegen gewisser auswartiger Ankliinge (Alat

tyan) allerdings Einfliisse eines zentralen awarischen Herstellungsherdes widerspie- 

geln diirfte.

Zu den Giirteln dieser Gruppe gehdren in Kornye silberne Pseudoschnallen 

(Ps’schnallen), die wir oben mit den Autoren den goldenen und inkrustierten Mei- 

sterstiicken aus ostungarischen Fiirstenfunden an die Seite stellten157. Zu ihren ty- 

pischsten Ziigen gehort (auch von vergoldeten Bronzekopien iibernommen) die 

Einfassung des geprefiten omegaformigen Schnallenkorpers durch einen Kranz gro

wer Hohlperlen 158, wahrend der Schnallenkopf in den Traditionen des siidrussi- 

schen abstrakten Stils mit deutlicher Kantenbildung gegossen ist. Auch die etwas 

unorganised in den Kopf der Tepe-Schnalle eingebrachten tropfenformigen Gebilde

153 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 127; 131 unten; FO: Szeged-Makkoserdo Grab 24, mit Solidus von 

654/59.

154 Bohme a. a. O. (Anm. 54) 22; 26 m. Karten 5 und 7: offene Rechtecke und schwarze Punkte = Typ 

36.

155 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) Plan I; Bohme a. a. O. (Anm. 54) Karte 8.

156 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 230; Erdelyi a. a. O. (Anm. 24 Ende) 16.

157 Kornye 45; 49 zu Textabb. 3,7.16—17.

158 Erdelyi a. a. O. (Anm. 24) 30 zu Farbtaf. 12-13.
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stellen ja in Verbindung mit den flechtbandgefiillten Eulenaugen eine Erinnerung an 

die weiter ostwarts in einem iranischen Milieu wurzelnde uralte Punktstrich-Orna- 

mentik dar. Obwohl technisch und dekorativ viel einfacher gebaut, miissen auch 

die Ps’schnallen in Kornye als Erzeugnisse einer gehobenen Feinschmiedekunst gel- 

ten und konnten in diesem Sinne die Waffengiirtel im Rang entsprechend tiefer ste- 

hender, jedoch in einer gleichen Gesellschaftsordnung mit den Exponenten der 

Fiirstenschicht lebender Hauptlinge geziert haben. Die Zeitstellung der Ps’schnallen 

hat G. Laszlo unter Beriicksichtigung exakter archaologischer und historischer Da- 

tierungsstiitzen auf die Jahrzehnte zwischen 630 und 670 verlegt. Der Schwerpunkt 

diirfte mehr zur Mitte liegen, da die ukrainischen Schatzfunde mit Ps’schnallen 

nach Ausweis der enthaltenen Solidi fiber eine langere Zeit zusammengetragen wa- 

ren, ehe sie unter Konstans IL (641-668) vergraben wurden. Dort hatten mittler- 

weile die zuvor den Awaren botmaKigen Onoguren bald nach der awarischen Nie- 

derlage vor Konstantinopel (626) und dem Biindnis des Kaisers Heraclius mit den 

an der Wolga nomadisierenden Chazaren die Vorherrschaft fiber die slawischen 

Anten an sich gerissen. Noch etwas spater ware nach jfingsten, an einen Neufund 

der B6csa-Stufe gekniipften Vorstellungen mit dem Auftreten der goldenen 

Ps’schnallen im Karpatenbecken zu rechnen, die hier nicht vor dem frfihen letzten 

Drittel des 7. Jahrhunderts erschienen (oben S. 229 £.): Dem stfinde als eine Art 

Gegenprobe die Beobachtung gegeniiber, dafi es aufierhalb der Tiefebene, in wel- 

cher die engere diesseitige Machtkonzentration des 1. awarischen Kaganats vermu- 

tet wird, in diesem Faile also in den erwahnten transdanubischen Adelsgrabern um 

Totipuszta, Ps’schnallen als rangbezeichnenden Gfirtelbesatz nicht mehr gibt. Eine 

willkommene Korrektur dieser extrem tiefen Einstufung konnte die silberne Giir- 

telgarnitur aus Grab 151 nahelegen IS9: Mit mehreren glatten, doppelschildformi- 

gen, zwei- und vierzipfeligen Blechbeschlagen und 10 gleichfalls grfibchenverzier- 

ten Ps’schnallen scheint dieser Giirtel auf eine stilistisch altere, in gegossenen Giir- 

telzierden aus den ofter genannten sfidrussischen Silberfunden erhaltene Entwick- 

lungsstufe zurfickzuweisen, was entsprechend von zwei separaten Schnallenkopfen 

aus dem gestbrten Nomadengrab 109 (Kornye, Taf. 19, 40-41) zu gelten hatte. 

Beide letzteren Varianten stehen einem von N. Fettich seiner entwicklungsge- 

schichtlichen Bedeutung entsprechend gewiirdigten Giirtel mit bleigeffillten 

Ps’schnallen aus den alten Grabungen V. Lipps im grofien Friedhof von Fenek- 

puszta nahe160. Im namengebenden Martinovka-Fund darf man vielleicht die am 

Ende der Regierung Justins II. (565-578) gestempelte Silberschale eher fur einen 

terminus ad quern werten, will man mit I. Kovrig gewissen hunnenzeitlichen Vor- 

laufern im Detail der Geschirrbeschlage, wie der noch in Kornye belegten imitierten 

Quastenborte vom Typ Kunagota und Ciko, Rechnung tragen161. Wir kamen damit 

mindestens fiir die wulstlosen Beschlage aus Grab 151 um rund ein Jahrhundert 

hinter die Prunkstficke aus den Fiirstenfunden der Tiefebene (nach 670) zuriick,

159 Kornye Taf. 26,19-22 = Abb. 3,1-6.

160 Fettich a. a. O. (Anm. 110) 282 mit Taf. 5,11-14 (1-23).

161 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 167 Abb. 3,3 Taf. 1,10—13 (Reitergrab A von Cik6, Kom. Tolna); dies, 

a. a. O. (Anm. 12) 228 oben, im Anschlufi an B. A. Rybakow und J. Werner. - Erdelyi a. a. O. 

(Anm. 24) Taf. 2 (Reitergrab von Kunagota, Kom. Bekes). — Kornye, Taf. XIX 1—5 (Pferdegrab 

104).
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womit dann auch der scharfsinnige, von uns (oben S. 229) zunachst eingeschrankte 

Einwand der Autoren, dab Prebmodel zur Herstellung von Pseudoschnallen in den 

donaulandischen Schmiedegrabern nicht mehr vorkamen, in einem neuen Lichte er- 

schiene. Die Ps’schnalle hatte danach schon einmal in der zweiten Hiilfte des 

6. Jahrhunderts, also noch alienfalls kurz vor oder unmittelbar mit der awarischen 

Besetzung des Karpatenbeckens, auf einer friiheren Entwicklungsstufe, unbeschadet 

einer zweiten Rezeption um die Mitte des 7. Jahrhunderts oder danach, in Ungarn 

Eingang gefunden. Andererseits treten in Kornye die typologisch jiingsten, fili- 

granverzierten Schnallenkopfe an Giirteln mit randwulstigen, zwei- bis dreiteiligen 

und ebenfalls (imitiert-) perldrahtgesaumten Scheibenbeschlagen auf162: Folgerich- 

tig miifiten sich diese vielteiligen Giirtel mit einer sehr friihen, noch in die erste 

Hiilfte des 7. Jahrhunderts reichenden Phase des mittleren oder 2. Horizontes 

(nach der in Alattyan getroffenen Gliederung) in Verbindung bringen lassen. Sie 

waren in Kornye, abgesehen von der Indikation einer geringeren sozialen Rangstu- 

fe, in jedem Faile auch chronologisch alter als ihre prachtigen Gegenstiicke vom 

Bocsa-Tepe-Typus.

Zahnschnittverzierte Denkmaler in Transdanubien

Wir lassen damit das Datierungsproblem der Ps’schnallen auf sich beruhen. Noch 

stehen zwei mit Zahnschnitt verzierte Fundstiicke unseres Graberfeldes aus, bei de- 

nen der Versuch einer genaueren Zeitbestimmung vielleicht mehr Aussicht ver- 

spricht, fiber solche seltener gefundenen Erzeugnisse in dem einen oder anderen 

Punkt auf festen chronologischen Boden zu kommen. Die Denkmaler des frtihawa- 

renzeitlichen Zahnschnittes sind wohl insofern mit einer Art vorgegebener Sicher- 

heit und Einheitlichkeit zu beurteilen, als ihre typologische Substanz in jedem Faile 

kaum von den verschiedenen Erscheinungsformen des II. germanischen Tierstils 

festlandischer Auspragung zu trennen ist. Von dieser Tatsache gingen schon die bis 

heute bedenkenswerten Uberlegungen aus, die N. Fettich seit seiner grundlegenden 

Monographic von 1926 angestellt hat. Diese wurden folgerichtig mit der Beschrei- 

bung der viel bewunderten Goldgiisse aus der Sammlung Jankovich im Ungari- 

schen Nationalmuseum eroffnet. H. Zeifi ist in diesem Zusammenhang der Hinweis 

auf die nicht minder bemerkenswerte, radial durchbrochene Christus-Scheibe aus 

Linon im ostaquitanischen Dep. Puy-de-Ddme zu verdanken163: Ebenfalls kraftig 

in Goldblech reliefiert, gehen die leierfdrmig verschrankten Doppeltiere nicht nur 

thematisch aufs engste mit den tierstilverzierten Budapester Gtirtelbeschlagen zu- 

sammen, sondern sind obendrein ganz unzweifelhaft ’gezahnt'; die grofien antithe- 

tischen Eberkopfe (genauer -figuren) der restlichen Felder treten, wie das rahmende 

Rautenband des Christuskopfes, durch gefafite Almandineinlagen hervor. H. Zeifi 

setzte die Entstehung dieses Stiickes vermutungsweise ’im Rhonegebiet, d. h. an 

der Einfallstrafie des Rautenbandes' an und sprach von einem wichtigen Bindeglied 

zwischen gewissen tierstilverzierten burgundischen Giirtelplatten (seiner Gruppe

162 Kornye, Abb. 3,16 (Grab 71).

163 ZeiE a. a. O. (Anm. 41) 86 Taf. 7,1.
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Mt

3 Tierstilverzierte Schmuckstiicke.

1. Bandu, Siebenbiirgen. - 2. Kbrnye, Grab 88. - 3. Wonsheim, Rheinhessen. - 4. Traunstein, Ober- 

bayern. - MaEstab etwa 1:2 (1-2); etwa 3 :2 (3); 1 :1 (4).
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A 2) und eben den ungarischen Goldgiissen. Leider ist dieser Hinweis, der Uberle- 

gungen wenn nicht zum Herkunftsmilieu der singularen Budapester Stiicke selbst, 

so doch zur Vorstellung von geographisch allenfalls weiter reichenden Wurzeln des 

Zahnschnittdekors hatte anregen konnen, nicht wieder aufgegriffen worden - eine 

Spur freilich, deren Verfolgung das Problem der donaulandischen Zahnschnittarbei- 

ten wohl zusatzlich mit einer Reihe schier unlosbarer Fragen belasten wiirde.

Mit einigen charakteristischen ungarischen Fundstiicken dieser Art teilt der bronze- 

vergoldete Haarpfeil (Kornye 40, Taf. XXIX 1; hier Abb.' 3,2) die koloristische 

Einbeziehung gefafiter Steine oder Glasstiickchen, wenn auch auf einer viel be- 

scheideneren Stufe als bei einem Goldfingerring aus dem spatgepidischen Sippen- 

friedhof von Bandu im siebenbiirgischen Hochland (Abb. 3,1)164. Dort legen sich 

die halbpalmettenformigen Fiifie zweier abgekiirzter Tierpaare eng um ein vielteili- 

ges Zellwerk herum, wie das ganz ahnlich, im Sinne eines konzentrischen Tier

ornaments, von einem vollstandigen Einzeltier derselben Gattung auf dem halbku- 

geligen Deckel einer rheinfrankischen silbernen Amulettkapsel veranschaulicht wird 

(Abb. 3,3)165. Jedoch weisen die bandformigen Verbindungsstiicke der gepidischen 

Tierpaare eine dichte ’Zahnung' auf, die sich abgeschwacht beiderseits des kreis- 

runden Stirnschmuckes fortzusetzen scheint, wo erst die sorgfaltige Analyse des 

Fingerrings bei Fettich die palmwedelartigen, vielzehigen Tierftifie voll verstandlich 

gemacht hat. Als ’gezahnt' konnte dann freilich auch, in einem etwas weiteren, 

nicht ebenso strengen Sinne die entsprechende Schnabel/Halspartie der Wonshei- 

mer Tierfigur gelten, worin wiederum, in Verbindung mit der von Fettich betonten 

Analogic gewisser zoomorpher Bandgeflechte auf tauschierten westlichen Giirtel- 

platten, ein Hinweis gegeben ware, aus welcher Richtung der ungarlandische Zahn- 

schnitt, auf seine einfachste graphische Natur zuriickgeftihrt, wesentliche Anregun- 

gen empfangen hatte.

Zahnung und Leiterband

Wie nahe sich die Erscheinungen hier tatsachlich bertihren, daftir bietet sich exem- 

plarisch ein aufierlich unscheinbares, aber aufschlufireiches Beispiel aus dem kleinen 

Langobardenfriedhof von Varpalota an. Fast ein Jahrzehnt nach der Edition der 

ungarlandischen Zahnschnitt- und Prefimodelfunde (1926) und wenige Jahre nach- 

dem G. Rhe, damaliger Direktor des Komitatsmuseums in Veszprem, und N. Fet

tich gemeinsam die transdanubischen Awarenfriedhofe von Jutas und Oskti (1931) 

veroffentlicht hatten, grub Rhe in einer Sandgrube dicht westlich von Varpalota 

rund 35 Graber, teilweise reich mit Beigaben germanischen und, ganz am Siidrand 

des Areals, auch friihawarischen Charakters aus166, unter letzteren das Frauengrab

164 Fettich a. a. O. (Anm. 50) 48 zu Abb. 13.

165 J. Werner, Das alamannische Fiirstengrab von Wittislingen. Miinchner Beitr. z. Vor- u. Friihgesch.

2 (Miinchen 1950) 39 Abb. 16, Taf. 11,4; FO: Wonsheim (Rheinhessen).

166 Eine scharfsinnige Rekonstruktion der Fundgeschichte (Bona a. a. O. [Anm. 78] 185 f.; Werner 

a. a. O. [Anm. 28] 21 ff.) wird neuestens M. Martin verdankt, der aufgrund vergleichender Beob- 

achtungen mit den Verhaltnissen der kleinen Frankennekropole von Basel-Bernerring fiir Varpalota 

die weitgehend analoge Grablege ’einer begiiterten Grundherrenfamilie und ihrer Dienerschaff (vor- 

awarischer Zeitstellung) wahrscheinlich machte; zur Interpretation des langobardischen Graberfeldes
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20. In Gesichtshbhe des Skeletts wurden zu anderen diinnen Bronzeplattchen un- 

bekannter Verwendung mehrere urspriinglich vierpafifbrmige Stiicke gefunden, die 

laut Fundbericht ’auf dicke Bleibleche gebogen1, ein flachenfiillendes Bandorna

ment in Prefitechnik zeigen167. Dieses weist in Diagonalstellung das bekannte, in 

sich durchflochtene Bandkreuz auf, ein spatestens Anfang des 7. Jahrhunderts aus 

ostmittelmeerischer Quelle in die langobardische und frankische Kunstindustrie 

iibernommenes Schlaufenmotiv. Neben anderen symbolischen Knotengeflechten 

gleichen Ursprungs erfreute sich das Bandkreuz besonders in der merowingischen 

Silbertauschierung grofier Beliebtheit. Hier schmiickt es sowohl den breiten Schnal- 

lendorn oder erscheint haufiger und im Wechsel mit dem aufwendigeren Schlaufen- 

quadrat als Zentralmotiv auf den Riickenplatten dreiteiliger Waffengiirtel und in der 

gleichzeitigen Frauentracht, z. B. auf tauschierten rheinfrankischen Scheibenfi- 

beln168. Ob N. Fettich die uniken Varpalota-Zierbleche mit geprefitem Bandkreuz 

damals gesehen hatte, ist unbekannt. Jedenfalls 1st dieses Bandornament in dem von 

ihm definierten Sinne nicht ’gezahnf, d. h. nicht in Abstanden gruppenweise von 

der einen oder anderen Innenkontur auf nur halbe Bandbreite eingeschnitten. Viel- 

mehr sind die Bander durchgehend quergestreifte Steg- oder Leiterbander, ganz wie 

etwa bei einer frtiher (Anm. 43) aus anderem Anlal? zitierten grofien Giirtelschliefie 

aus Rheinhessen und auf wieder kleineren nordalpinen Vergleichsgruppen, ein- 

schliefilich jener ostwarts bis an die altbajuwarische Siedlungsgrenze an der Traun 

verhandelten Beschlagplatten, die wir oben zu den tauschierten Kbrnyer Manner- 

gtirteln gestellt hatten.

Es fallt auf, dal? gerade und nur die gegitterten westgermanischen Bandornamente 

dazu neigen, tierische Details vorerst sparsam ins Geflecht einzuftigen, sei es, dafi 

die nun weitmaschiger ausgreifenden Schlingen oder ihre wurmartige Struktur einen 

Anreiz zu zoomorpher Ausdeutung boten. Voraussetzung war in jedem Faile ein 

freieres Schalten mit der tiberkommenen Geflechtsverzierung, die - urspriinglich in 

den Einzelteilen ihrer Motive gleichgewichtig abgestimmt, im ganzen in einen ge- 

wissen Eigenrhythmus gebunden - nunmehr geldster, aufgelockert sich auf ausrei- 

chendem Silbergrund bewegen sollte, hierdurch schliefilich auch geneigt, das blofie 

Linienwerk durch Hinzunahme von Tierkbpfen und -ftifien zu beleben. Ausftihr-

von Varpalota, Komitat Veszprem: M. Martin, Das frankische Graberfeld von Basel-Bernerring (Ba

sel 1976) 194 ff.; ’aus vorlaufig unbekannten Griinden' wurde irgendwann nach 568 am Siidrand des 

kleinen Langobardenfriedhofes unter Schonung der alteren Graber der Awarenkrieger in Grab 12, 

umgeben von drei awarischen Frauengrabern (9, 20, 24), bestattet.

167 Bona a. a. O. (Anm. 78) 190 zu Taf. 37, 1-5.8.11; danach Werner a. a. O. (Anm. 21) Taf. 11 oben.

168 Beispiele auf Dornschilden: O. Tschumi, Burgunder, Alamannen und Langobarden in der Schweiz 

(Bern 1945) Abb. S. 109 aus Oberwangen, Amt Bern (B-l-Schnalle, punktbandtauschiert); E. Salin, 

Cimetiere barbare de Lezeville (Nancy-Paris-Strafiburg 1922) Taf. 4,4 (C-Schnalle); Werner a. a. O. 

(Anm. 80) 35 zu Taf. 20 oben rechts (Mindelheim Grab 83). - Auf runden und quadratischen Be

schlagplatten: E. Salin a. a. O. (Anm. 37) Taf. 37,5 (Mus. Epinal); ders., La civilisation merovin- 

gienne 4 (Paris 1959) 130 Abb. 30 (Mus. Rouen); Trenteseau a. a. O. (Anm. 38) Katalog Nr. 32 Taf. 

3 c (Anderlecht); R. Koch, Bodenfunde der Volkerwanderungszeit aus dem Main/Taubergebiet. 

Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit, Ser. A, 8 (Berlin 1967) Taf. 84,5-6 (Edelfingen). - Auf 

anderen Beschlagformen: M. NeeE, Rheinische Schnallen der Volkerwanderungszeit (Bonn 1935) 

Taf. F 2 (Leutesdorf); Tschumi a. a. O. (Anm. 39) Taf. 15,7 (Bassecourt, Kt. Bern); Werner 

a. a. O. (Anm. 39) Taf. 29,1 c (Kaiseraugst, Kt. Aargau; Riickenplatte einer C-Garnitur, punkt

bandtauschiert). - Auf Scheibenfibel: Lindenschmit a. a. O. (Anm. 43) Taf. 22,9 (Dietersheim; vier 

gegitterte Bandkreuze).
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lich wurde dieser modische Wandel in der Monographic der friihmittelalterlichen 

Giirtelbeschlage der Schweiz von R. Moosbrugger-Leu 1967 dargestellt. Diesem 

Wandel ging, wie gesagt, eine Stufe rein lineargeometrischer Bandornamente orien- 

talischen Ursprungs voraus, die nicht nur fur die massenhaft im alamannisch-fran- 

kischen Fundhorizont verbreiteten punktbandtauschierten Beschlage bestimmend 

blieb, sondern besonders in der oben schon herangezogenen Gruppe der west- 

schweizerischen sog. B-Garnituren mit wenigen, aus verflochtenen Leiterbandern 

gewonnenen Grundfiguren gut reprasentiert ist. Fiir unsere Fragestellung interes- 

siert hier allein, daft es auch im zusammenhangenden merowingischen Siedlungsge- 

biet nicht an Beispielen eines reinen Geflechtsdekors aus Gitterbandern fehlt, der 

im ganzen alter als die genannten ’burgundischen' B-l-Giirtel ist und eng mit jener 

Schicht fadendiinner cloisonne-nachahmender Tauschierung auf Beschlagen von 

rundlicher Grundform zusammengeht, die nordlich der Alpen etwa im letzten 

Viertel des 6. Jahrhunderts die Mode der tauschierten Giirtel iiberhaupt zu eroffnen 

scheint169. Buchstablich ’im Rahmen‘ dieser engmaschigen, zellnachahmenden Tau

schierung tritt ein breit angelegter Flachenschmuck aus verschlungenen Leiterban

dern auf, teils als lebhaft bewegte Schlingen, wie z. B. auf den tauschierten Kbr- 

nyer Flatten (Kornye, Taf. 15,25-27), teils im strengeren Gefiige einiger rundum 

geschlossener Flechtfiguren von Symbolcharakter, unter denen das Bandkreuz und 

die verwandte Vierpaftschlinge die beliebtesten waren. Um eine genauere typologi- 

sche Abgrenzung dieser Friihformen frankischer Silbertauschierung auf runden und 

quadratischen Beschlagplatten hat sich R. Koch bemiiht170, indem er fundgeogra- 

phisch zwischen rein zelltauschierten Stricken und einer hauptsachlich flechtband- 

tauschierten Teilgruppe unterschied 171. Dabei war auch eine gewisse zeitliche Auf- 

einanderfolge beider Gruppen im Sinne von ’Modestufen' nicht auszuschliefien, 

ohne daft sich allerdings ein scharferer absolut-chronologischer Ansatz dieses Hori- 

zontes innerhalb der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts ausmachen liefi. Es ist natrir- 

lich, daft sich spater aufkommende Tierdetails nur im Nahrgrund jener mehr oder 

minder ’brodelnden' Wurmgeschlinge einnisten konnten, nicht aber ins Milieu der 

geschlossenen Flechtmotive (Bandkreuze u. a.) Eingang fanden. Ausdriicklich sei 

jedoch betont, daft in dem fraglichen Friihstadium auch die offenen, stets gegitter- 

ten Geflechte im wesentlichen noch von zoomorphen Einsprengseln unberiihrt er- 

scheinen. Sie mogen teilweise zoomorph empfunden sein, aber Anleihen bei etwa 

andernorts schon ausgebildeten Tierstilen sind nicht festzustellen. Diese Bandor

namente scheinen vorerst ebenso starr in einer rein linearen Vorstellungswelt zu 

verharren, wie das vom Bandkreuz und anderen gebundenen Knotengeflechten ma- 

gischer Bedeutung gilt172.

169 Eine Fundliste einschlagiger Tauschierungen aus der Schweiz, Suddeutschland, vom Mittelrhein, aus 

Ostfrankreich und Belgien wird Werner a. a. O. (Anm. 39) 40 m. Anm. 58 verdankt.

170 Koch a. a. O. (Anm. 168) 66 f. mit Fundlisten 216 f. zu Taf. 91, Karten 13 und 14.

171 DaB hier Garnituren mit flachenfullender Vierpaftschlinge (a. a. O. 217 Nr. 8 aus Beggingen, Kt. 

Schaffhausen) und solche mit dichtem Leiterbandgeschlinge (a. a. O. Nr. 13 der Fundliste zu Karte 

14, aus Onstmettingen im siidlichen Wurttemberg) als eine Ornamentstufe zusammengefaftt sind, 

fallt fiir unsere stilkritischen Erwagungen nicht ernstlich ins Gewicht.

172 Vgl. etwa das eng geschlossene Knotensystem inmitten eines runden Schnallenbeschlags aus Char- 

nay, Dep. Saone-et-Loire: Salin a. a. O. (Anm. 37) Taf. 24,3 (Umzeichnung nach H. Baudot 1860).
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Unter solchen Erzeugnissen der westlichen Tauschierindustrie wird man mogli- 

cherweise den Herd vermuten durfen, aus welchem das bisher unike Gegenstiick 

der in Blech geprefiten gegitterten Bandkreuze geschbpft ist, die im awarischen 

Frauengrab 20 von Varpalota vielleicht ein bronzevergoldetes Diadem geschmiickt 

haben. Besteht eine solche Verbindung zu Recht, so lagen damit nicht nur in den 

tauschierten Kbrnyer Mannergrirteln sondern auch in den geprefSten Blechen ar- 

chaologische Spuren der Fernwirkung eines der fruchtbarsten Zweige des merowin- 

gischen Kunsthandwerks bis ins awarisch besetzte Transdanubien vor.

Vom ungarlandischen Zahnschnitt sind diese relativ friihen Entlehnungen insofern 

leicht zu scheiden, als dieser gerade mit moglichst kriiftig sichtbar gemachten Tier- 

figuren ein ganz anderes, von der Darstellung abstrakter Bandornamente verschie- 

d^nes Milieu in Anlehnung an das damals kulminierende germanische Kunstschaf- 

fen widerspiegelt. Erst auf diese jiingere Auspragung ist auch die unbedenkliche 

Einbeziehung des II. germanischen Tierstils anwendbar, die N. Fettich unter Hin- 

weis auf mehrere westliche A-2- und B-2-Schnallen vertrat173. Da jedoch der kenn- 

zeichnende Tierkopf nach Fettichs Auffassung langsam verschwindet, ’entsteht ein 

eigenartiges Bandgeflecht, dessen zoomorpher Charakter sich uns nur durch die 

Kerbung fiihlbar macht. Auf den westlichen Exemplaren spielt die Kerbung (= Lei- 

terband) dieselbe Rolle wie der Zahnschnitt auf den ungarlandischen Stricken'. 

Diese Schlufifolgerung ware im Westen riberall dort einzuschranken, wo in sich all- 

seits geschlossene Geflechte174 175 oder auch mehrgliedrige Flechtmuster aus wiederum 

geschlossenen Einzelfiguren wie auf der von Fettich zitierten B-l-Schnalle aus Bel 

Air vorliegen 173. In solchen Fallen kann ebensowenig die Rede sein von tierischer 

Assoziation wie bei der Masse punktbandtauschierter merowingischer Grirtelbe- 

schlage176. Dieselbe Aussonderung eines rein abstrakten, unbelebten Geflechtsde- 

kors wird nun aber auch vom awarischen Kunstschaffen selbst vollzogen. So kann 

es zuletzt kaum iiberraschen, dem schrag gestellten Bandkreuz noch unter den oben 

mehrfach beriihrten mittelawarischen Giirtelbronzen mit trassierten und gravierten 

Bandornamenten zu begegnen, wo freilich eine leicht erweiterte Linienfrihrung 

deutlich auf Umwandlung des einfachen Motivs in das spezifische awarische Bild- 

zeichen der verschrankten Herzfigur zielt177. Hier kann dann, an der Schwelle des 

8. Jahrhunderts, trotz unveranderlicher und den merowingischen Punktbandern 

vbllig analoger Punktierung der Geflechte, von einer spaten Anlehnung an west- 

germanische Vorbilder sicher nicht mehr die Rede sein. Wohl aber konnte diese va- 

riantenreiche, immer moglichst streng symmetrische, oft harte Bandornamentik 

selbstandig aus einer orientalischen, vielleicht koptischen Quelle geschopft sein,

173 Fettich a. a. O. (Anm. 50) 53 Anm. 3: ’Die Tierelemente vereinigen sich auch in der Schweiz, in 

Siiddeutschland und Frankreich (ebenso wie in Ungarn) in ein Bandgeflecht1.

174 Wie Lindenschmit a. a. O. (Anm. 43) Taf. II 328 (Bronzegull).

175 M. Besson, L’art barbare dans 1’ancien Diocese de Lausanne (Lausanne 1909) 112 Abb. 48: In zwei 

flankierende Herzfiguren sind zwei iibereck gestellte Quadrate geflochten - also alles andere als ein 

zoologisches Wurmgeschlinge.

176 Vom Typ Lindenschmit a. a. O. (Anm. 43) Taf. 4,399 (aus Worms).

177 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 130 oben zu Taf. 15,33—36 (Alattyan, aus dem einzigen Schwert-Grab 

185): ’Das urtumliche Motiv des herzfbrmigen Flechtmusters auf den kleinen Riemenzungen bildet 

eigentlich einen magischen Knoten, der vielleicht auch in der Awarenzeit noch etwas von seiner 

sinnbildlichen Bedeutung beibehalten hatte1.
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vorausgesetzt, dafi damals wirtschafts- und kunstgeschichtliche Moglichkeiten sol- 

cher Art im Karpatenbecken irgend gewahrleistet waren. Damit konnte das Band- 

kreuz ein zweites Mai, nun aber direkt und der nomadischen Geisteswelt rasch an- 

gepafit, mit anderen ostmittelmeerischen Einwirkungen in die awarische Metallin- 

dustne eingedrungen sein.

Doch kehren wir zur Erorterung des Kornyer Haarpfeils zuriick. An den markan- 

ten Adlerkopf schliefit ein wurmartig gleitender Leib mit wohlgelungener 8-formi- 

ger Uberschneidung an, von welcher oben ein schmaleres, in sich zuriickgeschlauf- 

tes Band abzweigt, um, auf ein kurzes Stuck scheinbar verdeckt, in voller Band- 

breite zum Tierkopf (genauer zum kleinspiraligen Ende der waagerechten ’Augen- 

braue‘) zuriickzufiihren. Ein dicht gezahntes rhomboides Gebilde konnte, aufs an- 

dere Ende derselben treffend, ungeschickt genug als Tierfufi dem letzten Wellen- 

berg angesetzt sein. Nach der von Fettich getroffenen Gruppierung ware die Nadel 

unter die Zahnschnittornamente ’auf rein germanischen Tierdarstellungen im Stil II‘ 

einzuweisen, wo sich nur annahernd Vergleichbares u. a. auf einer bronzegegos- 

senen Hauptriemenzunge aus Budapest-Farkasret findet (Abb. 4,6)178. An den 

groben Mifiverhaltnissen dieser und ahnlicher Darstellungen wird verstandlich, wie 

schwer sich der des germanischen Tierornaments ungewohnte lokale Bronzegiefier 

mit der Bewaltigung einer solchen Imitation tat. Davon kann bei unserem Haarpfeil 

nicht die Rede sein. Die kennzeichnenden Elemente des II. Tierstils sind im Duktus 

wie in Einzelheiten klar erfafit, sogar das Auge mit einem winzigen Kreisbogen be- 

dacht, nicht vollig blind belassen wie etwa bei den ahnlich lapidaren seitlichen Vo- 

gelkopfen der bekannten zellenverglasten Biigelfibel von Wittislingen179. Was aber 

die Tierfigur vor allem auszeichnet, ist ihre fiihlbare Tendenz zur Abldsung vom 

Grund, ein Streben nach selbstandigem, fast freiplastischem Eigenleben, wozu es 

auch im westgermanischen Fundstoff wenig Vergleichbares gibt. Vielleicht darf 

man entfernte transalpine Vorbilder unter solchen durchbrochenen Bronzegiissen 

vermuten, von denen zwei ahnlich entwickelte lindwurmartige Tiere im siidost- 

bayerischen Graberfeld von Hbrpolding erhalten blieben und, spiegelbildlich zu- 

sammengehdrig, einst als vorderer und hinterer Miindungsbeschlag einer Saxscheide 

gedient hatten (Abb. 3,4)180. Die wedelformigen Fuftpartien mit abgespreizter 

Zehe verbinden diese Arbeiten mit den Tierfiguren des siebenbiirgischen Fingerrin- 

ges und eines grofieren, fiber die mittelrheinischen Silberkapseln von Wons- 

heim/Wittislingen anzuschliefienden festlandischen Werkstattenkreises, dem neben 

gegossenen Beschlagen aller Art auch geprefite Arbeiten mit analog stilisierten Tie- 

ren zu verdanken sind181. Ihnen alien ist jener pflanzlich wirkende, der byzantini- 

schen Lotospalmette angeglichene Tierfufi gemeinsam182, was auch auf einen

178 Fettich a. a. O. (Anm. 50) 45 Taf. 1,4.

179 Werner a. a. O. (Anm. 165) 19 Taf. 1 b.

180 Nach wohlbegriindeter Interpretation dieser Stiicke durch O. v. Hessen a. a. O. (Anm. 36) 21 f. zu 

Taf. 5,21 f.; 24,2 f.

181 Werner a. a. O. (Anm. 165) Taf. 7,1 f.; 8,1-4; N. Aberg, Die Franken und Westgoten in der Vbl- 

kerwanderungszeit (Uppsala 1922) Abb. 289; ders. a. a. O. (Anm. 50) Abb. 196; Salin a. a. O. 

(Anm. 50) Abb. 659; 661. — Eine geprefite Wadenriemenzunge: Werner, wie zuvor, 39 Abb. 15, Taf. 

14,2.

182 Aberg a. a. O. (Anm. 50) Abb. 204-206; H. Zeil?. in: Festschrift E. Tatarinoff (Solothurn 1938) 

66 f.; ders. a. a. O. (Anm. 41) 68 zu Taf. 3,2; 85 Anm. 8 zur beliebten Umdeutung der Palmetten-
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durchbrochenen Giirtelbeschlag im genannten Horpoldinger Kriegergrab zutrifft, 

dessen Tierchiffre in der paarigen Zuordnung zu einem grofien zentralen Scheiben- 

kopfniet wiederum an den gepidischen Fingerring erinnert183. Dennoch miissen fur 

Kornye sowohl Bandu/Wonsheim wie Horpolding als unmittelbare Bezugsstiicke 

ausscheiden, da das oben vermutungsweise als Fufi gedeutete Verbindungsstiick 

zwischen Hinterkopf (Augenbraue) und Schlangenleib der Nadel sich kaum auf ei- 

nen palmettenformigen Fufi der beschriebenen eleganten Art zuriickfiihren lafit. 

Die genannten westgermanischen und langobardischen Denkmaler diirften ein jiin- 

geres Entwicklungsstadium des II. Tierstils darstellen, welches in dem um die Mitte 

des 7. Jahrhunderts durch eine byzantinische Goldmiinze (t. p. q. 613/29) datier- 

baren rheinhessischen Frauengrab von Wonsheim einen chronologischen Anhalts- 

punkt hat184. Auch der charakteristische Adlerkopf gibt zur Datierung nur einen 

ungefahren Hinweis. Fur die erwahnte Biigelfibel des Wittislinger Fiirstengrabes, 

mit ziemlich vernachlassigtem Tierkopfpaar vom gleichen grofiziigigen Typ, scheint 

man sich in der Beurteilung als vereinzeltes Meisterstiick eines langobardischen 

Goldschmieds aus der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts zu treffen. Als ungefahr 

gleichzeitig mag das isolierte ostsaalische Steinpackungsgrab von Grobzig, Kr. 

Kothen, anzusetzen sein185, das zu einer engmundigen, weich profilierten Schalen- 

urne mit gegenstandigen Schragstrichgruppen und einer tonnenformigen Chalze- 

donperle186, eine stempelverzierte bronzene S-Fibel enthielt, deren entwickelte Ad- 

lerkopfe im Stil II einem lokalen Versuch wie dem Kbrnyer Nadelkopf geradezu als 

Vorbild gedient haben konnten.

Konstituierendes Kernstiick: Die 8-fdrmige Tierfigur

Als motivisch ergiebiger bietet sich die dominierende Achter-Schlinge am Ende des 

ausgebreiteten Bandwerkes an. In die reine Flache verlegt, kehrt sie motivisch im 

ungarlandischen Milieu selbst u. a. auf dem uniken rechteckigen Prefimodel aus 

dem awarenzeitlichen Goldschmiedegrab von Kunszentmarton in Theifi/Kdros- 

winkel wieder. Die Bedeutung dieses Stiickes fur das Datierungsproblem des Zahn- 

schnittdekors hob N. Fettich hervor, die technologischen Beziehungen zu den im 

gleichen Verfahren und oft mit denselben Mangein (Verstiimmelung des Musters 

nach Bedarf der gewiinschten Zierflache) hergestellten langobardischen Goldblatt- 

kreuzen hatte schon D. Csallany erkannt, dem auch die erganzende Umzeichnung

fiille als Augenbrauen; zuletzt Werner a. a. O. (Anm. 165) 27 f. mit Abb. 10 und Taf. 10,3 (Gold- 

blattkreuz von Stabio im Tessin).

183 O. v. Hessen a. a. O. (Anm. 36) Taf. 5,20.

184 J. Werner in: Varia archaeologica (Festschrift W. Unverzagt). Dt. Akad. Wiss. Berlin, Schr. Sektion 

Vor- u. Frtihgesch. 16 (Berlin 1964) 214 ff., wo dem als Obolus mitgegebenen merowingischen Tri- 

ens einer seit Mitte des 7. Jahrh. gepriigten Serie der Vorzug fur die Datierung des Grabes gegeben 

wird; Christlein a. a. O. (Anm. 94) 84 f. m. Anm. 250 setzt die Grabfunde mit Miinzfingerringen 

insgesamt im zweiten Drittel des 7. Jahrh., entsprechend seiner ’Schicht 3‘, an.

185 Schmidt a. a. O. (Anm. 24) 75 f.; 132 (unter S-Fibeln im Tierstil II); Tabelle Abb. 24; Taf. 83 A; 

Datierung: Anfang der Gruppe IV.

186 Zum massenhaften Import stidrussischer Chalzedonperlen durch die Sarmaten Ostungarns und ihrer 

sparlichen Weitervermittlung im 5. Jahrh. nach Mitteleuropa: J. Werner, Beitrage zur Archaologie 

des Attila-Reiches. Abh. d. bayer. Akad. d. Wiss. N. F. H. 38 a, b (Miinchen 1956) 36 f.
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des Models in doppelter Grofie anlafilich der Veroffentlichung des wichtigen Grab- 

fundes verdankt wird (Abb. 4,7)187. Die Langseiten nehmen, spiegelbildlich 

identisch, zwei streckenweise kraftig gezahnte 8-Schleifen ein; nomadischer Kunst- 

iibung gemafi stellen sie zweifellos zwei Ansichten ein- und derselben Tierfigur dar. 

Beide Halften sind nur lose durch ein diinnes zentrales Schlingwerk verbunden, in 

dem man Vorder- und Hinterbeine des ’aufgeklappten' einen Tieres vermuten darf. 

Obwohl von den vier (richtiger zwei) Kbpfen durch Beschneiden des Musters die 

typischen Augenpartien fehlen, sind die kreuzweise durch sich selbst beifienden tie- 

rischen Schnabel der doppelkopfigen Schlange motivisch gesichert. In Kornye be- 

durfte die 8-Schleife um so weniger des erlauternden Details, als dem ganzen Lind- 

wurm ja ein unmifiverstandlicher Tierkopf mit stark eingerolltem ’skythischen' 

Schnabel angefiigt ist. Das zoomorphe Band ist jedoch auch da dem Schema des 

Prefimodels analog im Schnittpunkt durch sich selbst gefiihrt. Zugrunde liegt das 

alien germanischen Stil-II-Provinzen gelaufige Element einer 8-fdrmig geschlosse- 

nen, ein- bis zweimal (je nach Anzahl der Kopfe) schrag iiber den eigenen Leib bei

fienden Tierfigur, die, besonders zur Fiillung schmaler Zierfelder geeignet, z. B. 

auf ungezahlten Beschlagen und Zungen vielteiliger tauschierter Waffengiirtel der 

bairisch-alamannischen Zone zwischen Traunmiindung und Schweizer Jura er- 

scheint und dort in alien Qualitatsgraden, Varianten und Verfallsstadien studiert 

werden kann. Den Prototyp hatte schon B. Salin in dem kurzen U-formigen Rie- 

menbeschlag aus einem langst zerstorten Bajuwarenfriedhof im Salzachgau heraus- 

gestellt, wahrend ein weiterer Beschlag die quadratische Riickenplatte einer tierstil- 

verzierten Giirtelgarnitur darstellt (Abb. 4,4-5)l87a. Im letzteren Faile liegt eine re- 

lativ kleine, qualitatsvolle Gruppe ebenfalls silberplattierter, dreiteiliger Giirtel vor, 

welche bisher aus Kriegergrabern von Bourogne bei Belfort, Biilach und von eini- 

gen belgischen Fundorten belegt, recht gut aus einer vielleicht irgendwo im Bereich 

der Burgundischen Pforte tatigen Werkstatt hervorgegangen sein konnte188. Auf 

diesen breitflachigen Garnituren ist das elementare Tiermotiv dem Riickenbeschlag 

zugedacht, somit als Zentralfigur in ein breiteres Zierfeld gestellt, und es ist fur die 

im awarischen Prefimodel zum Ausdruck kommende Vorstellung hochst aufschlufi- 

reich, wie dort zwar der zoomorphe Charakter des einfachen Tierornaments kei- 

neswegs verkannt, dagegen der dekorative Eigenwert dieser Figur sowenig empfun- 

den wurde, dafi ihr Kernstiick - die lapidare 8-Schleife - bedenkenlos gespalten, 

randlich beschnitten und dem optisch nichtssagenden inneren Schlingwerk geopfert 

wurde, nur um dem Anliegen des allseits sichtbar gemachten und somit auch erst 

geistig habhaften Tiersymbols Geniige zu tun. Obwohl scheinbar vom Studium der 

Kornyer Schlangenkopfnadel unndtig abfiihrend, sei der hier eingeschlagene Weg 

noch ein Stuck weiter verfolgt. Um ein breiteres Zierfeld zu fiillen, hatte es im Faile 

des ostungarischen Models wie der zitierten burgundischen Riickenplatten naher 

gelegen, die einfache zoomorphe Achterschlaufe, da auf sich allein gestellt einer

187 Fettich (siehe Anm. 220) 316 m. Abb. 1; Csallany a. a. O. (Anm. 138) 50, Nr. 24; 52 zu Taf. 1,18; 

7,4.

I87a Salin a. a. O. (Anm. 50) Abb. 685 und 684.

188 Scheurer u. Lablotier a. a. O. (Anm. 37) 32 zu Taf. 38: Saxgrab 149. - Werner a. a. O. (Anm. 39) 

37 oben, Taf. 23,4 c: Saxgrab 143. — Trenteseau a. a. O. (Anm. 38) 43 f.; 139 Abb. 33 f., Taf. 8 a—d; 

10 a, b, d.
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4 Zoomorphe 8-Schlaufen und Erweiterungen.

1. Mindelheim, Siidbayern.-2. Nocera Umbra, Umbrien. - 3. Tuggen, Kan ton Schwyz. - 4. Museum 

Namur. - 5. Fridolfing, Siidbayern. - 6. Budapest-Farkasret. - 7. Kunszentmarton, Kom. Szolnok. 

Malls tab 1 : 1 (1-6); 2 : 1 (7).
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blofi mechanischen Vergrofierung widerstrebend, in der Horizontale zu verdop- 

peln. Das ist auf den ovalen Fufiplatten einiger festlandischer Biigelfibeln und ver- 

wandten Metallarbeiten gelungen, wo immer zwei annahernd 8-fdrmige, einander 

in der Regel fiberbeifiende Bandtiere durch sich geschlungen sind (Abb. 4,2)189. H. 

Zeifi hob in diesem Zusammenhang die Koppelung der ineinander gehangten Tier- 

korper mit einem weiteren doppelkopfigen Tierpaar auf einer fiber und fiber mit 

Tierstilfeldern aus Silberblech bedeckten Gfirtelschnalle aus Fetigny (Kt. Fribourg) 

hervor190. Dort sind im scharf dreieckigen Hauptfeld der Beschlagplatte zwei an

nahernd 8-fdrmige Tierfiguren dergestalt verbunden, dafi ein durch ihre Haise ge- 

schlungenes drittes ’Tier' mittels eines genau auf die Basismitte treffenden kleinen 

8-Knotens das kunstvolle Flechtwerk schliefit. Die ungewohnliche Sicherheit dieser 

Komposition glaubte Zeifi nur im ’Zusammenhang mit langobardischen Werkstift- 

ten' Italiens deuten zu konnen191. Eine ahnliche Losung hatte jedenfalls mehr an 

erfahrenem Kunstgeschick bedurft als es im Faile jener quadratischen Riickenplat- 

ten erforderlich war. Dabei ist nicht unbedingt an ein fortgeschrittenes Entwick- 

lungsstadium zu denken, vielmehr wird im Einzelfall die individuelle Einbildungs- 

kraft eines lokalen Meisters fafibar.

Entschieden leichter mufite naturgemaft eine Erweiterung der 8-Schlinge in der Ver- 

tikale fallen, die bei den vielteiligen plattierten Garnituren schon formal von den 

Haupt- und Nebenriemenzungen geboten war. So sind, um nur eines der besten 

Beispiele zu nennen, bei dem reich verzierten Saxgfirtel aus Tuggen (Kt. Schwyz) 

die schmal-gestreckten Felder von der symmetrischen Verschlingung zweier parallel 

verschobener dreizeiliger Wellenbander ausgeffillt, jedes in einem Paar markanter 

abwarts resp. aufwarts beifiender Tierkopfe endigend - eine harmonische Losung, 

der man ein beachtliches Mafi an Kunstverstand nicht absprechen wird (Abb. 

4,3)192. Stellt sich vollends bei einem analogen Gfirtel aus Mindelheim das 

kompliziertere Muster des zuvor zu einigen ovalen Fibelffifien hervorgehobenen 

Geflechts aus zwei zoomorphen Achterschlaufen, nunmehr auf genau gleicher, 

nicht parallel versetzter Hohe ein (Abb. 4,1)193, dann mag sich der hier zum 

Verstandnis der gezahnten Tierfiguren von Kbrnye und Kunszentmarton gezogene 

Kreis schliefien. Unterstrichen sei, dafi fur alle genannten Varianten das in sich ge- 

schlossene 8-Element, auch im Faile einer etwas wellenformigen Zerdehnung (Tug

gen), formbildendes Kernstfick blieb. Insofern treten auch die seltenen Beispiele

189 Aberg a. a. O. (Anm. 50) Abb. 96/96 A; 273: Nocera Umbra, Grab 162 und Cividale; ders. a. a. O. 

(Anm. 181) Abb. 246: Wiirzburg-Heidingsfeld.

190 Zeil! a. a. O. (Anm. 41) 67; 84, 2. Absatz zu Taf. 2,1 a. Zum Graberfeld ebd. 90 ff.

191 Zeil! a. a. O. (Anm. 41) 67; 85.

192 R. Moosbrugger-Leu, Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 20, 1960, 186 ff. Taf. 92; 123; 

137-142: am besten auf den Giirtelanhangern Nr. 138-139 iiberschaubar, wo lediglich die beiden 

mittleren Augenbrauen nicht verschlauft sind (vgl. Nr. 123). — Wenn freilich auf den kiirzeren Fel- 

dern der (verkehrt U-formigen) Haft- und Vertikalbeschlage Nr. 125-127, 132-136 versucht ist, die 

einfache 8-Schlange statt mit dem iiblichen antithetischen Tierkopf mit zwei mifiverstandlichen Ex- 

tremitaten - sie liegen quergestrichelt den Langseiten an und endigen in je einer V-formigen Klaue 

(so auch auf die Hanger 143-144 ubernommen) - auszustatten, ist man geneigt, das Lob wieder et

was einzuschranken.

193 Werner a. a. O. (Anm. 80) Taf. 12 unten: 65,2 a, b, e—g, i (aus gestortem vollbewaffnetem Reiter- 

grab mit Goldblattkreuz).
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seiner paarigen Verflechtung nicht aus der verbindlichen Basis heraus, was mit ei- 

nem Blick an einigen fortgeschrittenen Tierstilfibeln (Biigelfibeln) eines rheinfranki- 

schen Werkstattkreises erhellt, wo sich auf ungeteilter Flache aus einem immer 

dichter geknoteten, meist langsgestreiften, dabei moglichst spiegelsymmetrisch uber 

das ganze Zierfeld ausgreifenden Schlingwerk nach schrittweisem Abbau der tieri- 

schen Details schliefilich zwar weiterhin ruhelos flachensprengende, aber harmo- 

nisch durchsichtige und reine Bandornamente herauszubilden scheinen194.

In den zuletzt beriihrten westdeutschen Fibeltypen, hauptsachlich in den auf ihren 

Ovalfiifien scheinbar fessellos ausgebreiteten Tier- und Bandornamenten, diirften 

insgemein jiingere, in den besten Fallen aus geschulter Hand kommende Erschei- 

nungsformen des festlandischen II. Stils vorliegen, die wir fuglich von der Erorte- 

rung der hier einschlagigen Grundkonzeption ausschliefien durfen. Es zeigte sich, 

dal? auch die Tierstilfibeln des Typs Heidingsfeld/Nocera Umbra 162 letztlich noch 

in der vom Schema Salin veranschaulichten Keimform wurzeln, unabhangig von der 

Frage, wo und wie immer dieses sinnfallige Ideogramm im Laufe der Zweiten Stil-

194 Eine solche Tendenz wird man — nur vom rein optischen Eindruck der ornamentalen Veranderun- 

gen, ohne Riicksicht auf die aufiere Formentwicklung der Fibelkontur gesehen und von dem in 

mehrfacher Hinsicht aullerordentlichen, tierverzierten Fibelpaar aus Soest (Grab 106: Werner 

a. a. O. [Anm. 165] 21 f. Taf. 3,1) ausgehend — wohl in Erwagung ziehen durfen, wenn man von 

diesem Orientierungspunkt aus einen Weg fiber westdeutsche Vergleichsstiicke wie Aberg a. a. O. 

(Anm. 181) Abb. 247, mit einer mehr aufgelockerten, ausgewogenen Tierornamentik, zu einer in 

Abb. 237 und 241 fallbaren Stufe einer zunehmend dominierenden, von tierischen Einsprengseln 

mehr oder minder gereinigten Bandornamentik einzuschlagen bereit ist. Gegen N. Abergs Gruppie- 

rung der einschlagigen ’mitteleuropaischen' Fibeltypen ist einzuwenden, daU eine klare Entschei- 

dung, wann und wo mit einer Tendenz der Uberleitung von annahernd reiner Bandornamentik in 

Tierornamentik zu rechnen ist oder wo ein entsprechender Ubergang im umgekehrten Sinne stattge- 

funden haben konnte (vgl. a. a. O. 156 oben; 160 f.), vermieden wird.

Schwieriger ist die Entwicklung auf den langobardischen Fibeln zu beurteilen. Dort tritt schon in 

Pannonien neben der klassischen Stil-I-Fibel (Bona a. a. O. [Anm. 78] Taf. 44,1-2) und dem beherr- 

schenden Typ mit Kerbschnittverflechtung (Werner a. a. O. [Anm. 21] Taf. 9,1-2; 25,9; 30 und 32, 

je 1-2) eine reine, aber etwas unfreie oder kraftlose, zweizeilige Bandornamentik auf der bescheide- 

nen Fibelgruppe Varpalota/Kapolnasnyek/Testona auf, fur die Werner (a. a. O. 37 f. zu Taf. 

28,1-2.4.5) antiken Ursprung durch Vermittlung awarischer PreEbleche vermutet. Ungehemmter 

nimmt dieser Schlaufendekor von der entwickelten OvalfuEfibel aus Boly, Kom. Baranya (Papp 

a. a. O. [Anm. 26] 192 f. Taf. 20,7-8) Besitz, um seine Fortfiihrung auf zwei italischen Fibelpaaren 

von Arcisa/Chiusi und Nocera Umbra Grab 29 (O. v. Hessen a. a. O. [Anm. 59] Grab 6; Aberg 

a. a. O. [Anm. 50] Abb. 95) zu finden. Nur in Italien treten dann mehrere Varianten eines ausgebil- 

deten flachenfiillenden, meist quergestrichelten Stil-II-Dekors auf den Fibeln Aberg a. a. O. Abb. 94 

und 96 (Nocera Umbra Grab 37 und 162) und der Prunkfibel im British Museum (Guide to Anglo- 

Saxon Antiquities [London 1923] Abb. 208) auf, zu denen als eine friihe Auspragung des II. Tierstils 

nach H. Roth das iiberwiegend dreizeilig gezeichnete Tierpaar des viel diskutierten Fibelpaares aus 

Nocera Umbra Grab 17 kommt, wo auf den rechteckigen Kopfplatten noch die reine Stil-I-Gruppe 

erscheint. Hinzu tritt — weder den weitmaschigen Geschlingen von Boly-Arcisa/Chiusi noch den ita

lischen Tierstilfibeln zuzuordnen — eine dichtgeknotete, relativ harmonische, dennoch ziemlich plan- 

und ziellose mehrzeilige Bandornamentik, die liickenlos den Ovalfull der Lingotto-Fibel (Aberg 

a. a. O. Abb. 97) fiillt, von zertriimmerten Tierfiguren auf Biigel und Kopfplatte kontrastiert. Hier 

miilSten Beziehungen zwischen den einzelnen ornamentalen Mbglichkeiten bzw. den dahinter ste- 

henden Werkstatten noch aufgespiirt werden, denen vielleicht da und dort ein spiirbarer Impuls nach 

der einen oder anderen Richtung zu entnehmen ware. Der gleiche Einwand bliebe dann dem oben als 

blolle Vermutung skizzierten Entwicklungsablauf einer westdeutsch/mittelrheinischen Fibelgruppe 

mit flachenfiillender Tier- und Bandornamentik nicht erspart. Denn Neigung und Gewicht der Er- 

findungsgabe einzelner Fibelschopfer sind nicht mechanisch zu messen oder am Material auszuzah- 

len, sondern stellen eine schwer abzuschatzende, dabei wohl die entscheidende Komponente im ty- 

pologischen Kraftespiel dar.
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entwicklung als eines ihrer stilbildenden Elemente zuerst aufgetaucht sein mag. 

Und eben diese einfachste Ausgangsform ist, so mochten wir folgern, auch fur das 

zoomorphe Bandornament der Kornyer Tierkopfnadel bestimmend, wie es noch 

offenbar der aufgeklappten Tierfigur von Kunszentmarton zugrunde liegt.

Datierungsmoglichkeiten

Schon von daher ergeben sich ausreichende Anhaltspunkte fiir eine Zeitbestimmung 

dieser awarischen Denkmaler. Das ostungarische Goldschmiedegrab, das Miinzge- 

wichte aus der Zeit zwischen 582 und 639 enthielt, wird seit D. Csallany einstim- 

mig in die erste Halfte bis Mitte des 7. Jahrhunderts datiert195, ein Ansatz, bei dem 

auch in die Augen springende Stilunterschiede unter den Preftmodeln zur Herstel- 

lung vielteiliger ’byzantinischer1 Giirtelgarnituren im Sinne von Zeitstufen eine 

Rolle spielen196. Zur Zeitstellung der tierverzierten tauschierten Riemengarnituren 

einer breiten nordalpinen Fundzone wurde beobachtet, dafi sie sich den altesten, 

spiralverzierten, vielteiligen Giirteln unmittelbar anschliefien, mit diesen vielleicht 

teilweise zeitlich schon iiberschnitten haben197. Legen wir die neueren, um eine 

verbesserte Gliederung des 7. Jahrhunderts bemuhten chronologischen Vorstellun- 

gen zugrunde, so diirfen die tauschierten tierverzierten Giirtel wohl noch der Zeit 

vor oder spatestens um die Jahrhundertmitte zugewiesen werden. Da sie anderer- 

seits in einem Auflbsungsstadium noch gelegentlich mit wabenplattierten und al- 

mandinbesetzten Garniturstiicken verbunden sind198, kann der vorgeschlagene An

satz nur fiir die alteren, aus der urspriinglichen lapidaren Tierfigur entwickelten 

Phasen Giiltigkeit beanspruchen.

Forschungsgrabungen des letzten Jahrzehntes haben in Transdanubien viel weiteres 

Material an gezahnten flechtband- und tierstilverzierten Giirtelbronzen erbracht, 

wofiir hier nur kurz auf den noch unveroffentlichten, zwischen Plattensee und dem 

Westteil des Bakonygebirges, Gemarkung Halimba (Kom. Veszprem) untersuchten 

Awarenfriedhof hingewiesen sei199. Dort kamen aufier mehreren Mannergiirteln 

mit geprefiten Band- und Tierornamenten in einem Kindergrab (Grab 203) zu einer 

Hauptriemenzunge mit kompliziertem herzformigen Geflechtsdekor zwei gleiche, 

versilberte Riemenhiilsen zum Vorschein, deren tief gravierte Vorderplatte in der- 

ber Konturierung die uns wohlbekannte 8-formige beifiende Tierfigur aufweist, nur 

eben ’donaulandisch' gezahnt. Der Drachenkopf ist als Hauptsache der damoni- 

schen Darstellung iiberbetont, dafiir der nicht ungeschickt zuriickgeschlaufte Un- 

terkiefer auch als Full oder Schwanz lesbar. War mit diesem einfachen Tiermotiv 

noch offenbar fertig zu werden, so mufite die schwierigere Aufgabe, zwei solcher

195 Csallany a. a. O. (Anm. 138) 54: ’Die Herstellung und Beniitzung . . . einiger Stiicke reicht sogar in 

das 6. Jahrh. zuriick'; Uenze a. a. O. (Anm. 102) 150 ff.

196 Auf breiter ethnogenetischer Grundlage wurde dieser Kunstkreis jiingst zusammenfassend von J. 

Werner, Nomadische Giirtel bei Persern, Byzantinern und Langobarden. Atti Acad, dei Lincei 189 

(Rom 1974) 109 ff. behandelt.

197 Koch a. a. O. (Anm. 73) 72 Taf. 87,6-24: Kelheim-Gmiind, Grab 40.

198 Z. B. in Weingarten (Wiirttemberg) Grab 11: S. Schiek, Germania 32, 1954, 301 zu Taf. 42-43,6, wo 

die breite Medaillonzunge Taf. 43,1 wohl sekundiir als Hauptriemenzunge diente.

199 Vorlaufige Mitteilung: G. Torok, Stud. Zvesti AUSAV 16, 1968, 265 ff.; bes. 268 f. mit Abb. 2,2-4. ■
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Tierfiguren irgendwie gleichwertig in die gegebene Zungenform zu zwangen, in ei- 

nem ungeiibten Milieu zu allerlei Unklarheiten bis zur Verballhornung der fremden 

(germanischen) Vorlage fiihren. Beispiele bieten, verglichen mit der formal gedrun- 

generen, im Tierstil konzentrierten goldenen Jankovich-Zunge, die lang-schmale 

Zunge von Farkasret (Abb. 4, 6) und ein spater zu besprechendes Gegenstiick aus 

dem Budapester Kunsthandel200. Die beiden Halimbaer Riemenhulsen wies der 

Ausgraber G. Torbk, wie auch die restlichen gezahnten Blecharbeiten ebendaher, 

seiner zweiten relativen Zeitstufe zu. Indem er diese mit den der awarischen Land- 

nehmer-Generation nachstfolgenden Geschlechtern gleichsetzt, ergibt sich, zuziig- 

lich einer mittelawarischen Ubergangsphase zur (Halimbaer) spatawarischen Stufe, 

fiir die fragliche Drachendarstellung eine vorerst etwas weite, aber gut gesicherte 

Zeitspanne zwischen 600 und 680201. Dieser Ansatz ist unschwer mit der zuvor 

vom Goldschmiedefund in Kunszentmarton iibernommenen sowie an tierstilver- 

zierten tauschierten Garnituren vom nordlichen Alpenvorland gewonnenen Datie- 

rung bis und um die Mitte des 7. Jahrhunderts in Einklang zu bringen. So kbnnte 

man im Lichte der soeben mitgeteilten Riemenhulsen (und einer Fiille einschlagiger 

Neufunde aus dem Dunantul202) den oben im forschungsgeschichtlichen Sinne ein- 

geschlagenen Umweg liber den ostungarischen Prefimodel mit der zwiefach heil- 

kraftigen aufgeklappten Tierverschlaufung in der Tat als iiberfliissig bezeichnen. 

Mit der Zusammenstellung des klassischen siidgermanischen Schlangen-Signums auf 

einem ostbayerischen Giirtelbeschlag (Salin, Abb. 685) und seiner gravierten awa- 

renzeitlichen Abwandlung aus Halimba ware im Grunde alles Notige zur archaolo- 

gischen Standortbestimmung der Kornyer Schlangenkopfnadel gesagt. Dennoch 

diirften die oben nacheinander erwogenen Vergleichsgruppen (der durchbrochene 

drachenformige Scheidenbeschlag Abb. 3,4, die tauschierten nordalpinen Giirtel- 

teile Abb. 4,3-5, denen sich siidalpine Garniturreste aus Langobardengrabern von 

Testona und Cividale unmittelbar zur Seite stellen203, und die doppelte Tierver- 

schrankung auf Denkmalern wie Abb. 3,1—2) zu einem besseren ornamentge- 

schichtlichen Verstandnis jener west-dstlichen Wechselwirkungen beigetragen ha- 

ben, denen eine gleichwohl eigenstandige, geschlossen wirkende Arbeit wie der 

Kornyer Nadelkopf ihre Entstehung verdankte.

Die tierstilverzierten langobardischen Altertiimer Italiens unterteilte H. Roth im 

Rahmen einer umfassenden Neubearbeitung in drei Hauptgruppen, indem er der 

herkommlichen Zweiteilung dieses Stoffes in Arbeiten des I. und II. Stils nach Salin 

mit der von ihm so genannten Schlaufenornamentik eine verbindende dritte Stil- 

stufe hinzufiigte204. Fiir ein vertieftes Verstandnis der ’klassischen' Tierstile ging

200 Fettich a. a. O. (Anm. 50) Taf. 1,3.4 (mit etwas milderer Beurteilung von Farkasret: ’Die Komposi- 

tion ist aullerst launenhaft und unorganised, S. 45); ders. a. a. O. (Anm. 187) 311 Taf. 1,1.1 a; 2,2.

201 Torok a. a. O. (Anm. 199) 274.

2112 K. Bakay, Somogyi Muzeumok Kozlemeniei 1 (Kaposvar 1973) 5 ff. (Zur Chronologic der Awaren- 

zeit. Neue awarenzeitliche Graberfelder in der Umgebung des Plattensees), ungar. m. kurzem Re

sume. Diese Arbeit konnte in den vorliegenden Betrachtungen leider nicht mehr beriicksichtigt wer- 

den.

203 Aberg a. a. O. (Anm. 50) Abb. 294; 295; 297.

21,4 H. Roth, Prahist. Zeitschr. 46, 1971, 125 ff. (Vortragsbericht). Leider konnte auf die inzwischen 

vorliegende endgiiltige Darstellung: H. Roth, die Ornamentik der Langobarden in Italien. Eine Un- 

tersuchung zur Stilentwicklung anhand der Grabfunde (Bonn 1973) nicht mehr eingegangen werden.
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Roth konsequent vom Begriff des Kompositionsprinzips aus: Wahrend Stil I durch 

zwei bloft addierend zusammengestellte Tierleiber bestimmt ist, wird im II. Stil das 

beziehungslose Nebeneinander zugunsten einer einfachen Uberschneidung des 

nunmehr bandformig umgebildeten Tierpaares iiberwunden. Fur den bier allein in- 

teressierenden II. Stil ergab sich daraus, daft die entscheidende Neuerung (auf der 

schon friiher als konstituierend erkannten ’symmetrischen Flechtbandbasis') erst 

mit dem wechselseitigen Ubergreifen der einen zoomorphen Ornamenthalfte auf 

die gegeniiberliegende andere vollzogen war. Diese Uberschneidung wird extrem 

im Scherenbift der beiden anhaltend spiegelbildlichen Tiere sichtbar, nachdem zu- 

vor schon die ausladenden Halspartien zu einer ersten Uberkreuzung zu fiihren 

pflegen. Als gemeinsame Wurzel dieser Zierweise wurde oben die einfache 8- 

Schlinge mit einem bis zwei iiberbeifienden Tierkopfen wahrscheinlich gemacht, 

dieselbe Figur also, die auch dem erstarrten Tiermotiv des awarischen Preftmodels 

zugrunde liegt, wie dem fliissigen Schlingwerk des Kbrnyer Haarpfeiles seinen Ak- 

zent verleiht. Von daher bietet sich eine zusatzliche Datierungsmoglichkeit aus der 

von Roth fur die langobardischen Denkmaler erarbeiteten Chronologic an. Wah

rend der hier aufter acht gelassene I. Stil und die Schlaufenornamentik ihre Bliite in 

der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts erlebten, legen die Beispiele des II. Stils 

(italischer Auspragung) eine typologische Zweiteilung nahe, der nach Roth auch 

eine chronologische Abstufung entspricht: So weist die frtihere Phase neben den 

unveranderten Details des I. Stils, besonders des U- bis glockenfbrmigen Tierkop- 

fes, eine nur jeweils einzige (einfache oder geschlaufte) Uberkreuzung des Tierpaa

res auf, ohne daft es zu einer weiteren Uberschneidung mittels einer schleifenformig 

ausgezogenen Lippenpartie kommt. In einer jiingeren Phase greifen die schon ver- 

schlauften Bandtiere mit einer Art Zangenschnabel kraftig eines in das Zierfeld des 

anderen liber. Von diesen Stufen des II. Stils setzt Roth die altere vom Ende des 6. 

bis ins frtihe 7. Jahrhundert an, wahrend Phase B ’bis gegen die Jahrhundertmitte1 

reicht. Es bedarf wohl keines Hinweises, daft die oben vergleichsweise beriihrte 

kleine Fibelgruppe Nocera Umbra Grab 162/Heidingsfeld und verwandte Denkma

ler, wo horizontal gekoppelte Tierfiguren die verbreiterten Zierflachen fiillen, eine 

relativ jiingere Phase vertreten. Auch fur das iiberragende Tierornament einer seiner 

Ansicht nach unter langobardischem Einflufi geschaffenen westschweizerischen 

Giirtelgarnitur (oben S. 256; Fetigny) hatte H. Zeift ihre verhaltnismaftig spate Ent- 

stehung geltend gemacht205. Typologisch gleichaltrig mbgen einige ornamental her- 

ausragende langobardische Goldblattkreuze sein206, deren schmale Rechteckfelder 

nur jeweils einfach verschlauften, in sich gekreuzten Tierpaaren Raum geben207. 

Allen genannten Stricken ist eine klar gezeichnete Tierfigur gemeinsam, die sich

205 Zeifi a. a. O. (Anm. 41) 84: ’Es handelt sich um einen ausgesprochenen Mischtyp, der innerhalb der 

Entwicklung keineswegs friih sein kann‘; ahnlich 85 zum Ersatz der Tierfiifie durch Kopfe beim anti- 

thetischen Tierpaar im Mittelfeld der Beschlagplatte Taf. 2,1 a.

206 G. Haseloff, Jahrb. RGZM 3, 1956, 154 f. Abb. 13 u. 14 = Aberg a. a. O. (Anm. 50) Abb. 144,6.7, 

aus Loreto und Flero (Museen Bergamo u. Brescia). - Das 8-fbrmig liber sich beiEende Einzeltier auf 

einem Goldkreuz aus Brescia: Haseloff Abb. 12; fortgebildet und optisch iiberfrachtet auf einem 

ebensolchen im Museum von Crema: O. v. Hessen, I ritrovamenti di Offanengo Cremasco (Crema 

1965) 66 Taf. 12,1; 14 (aus Kriegergrab 1).

207 Fur motivische Vorlaufer ware an flachenniellierte rechteckige Schwertriemenbeschlage nordalpinen 

Ursprungs zu denken, auf denen dasselbe dicht verschlaufte Tierpaar erscheint: Aberg a. a. O.
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meist auf den S- bis 8-formig zwischen Kopf und nur einem abgewinkelten Fufi ge- 

schwungenen Leib beschrankt. Bedenkt man, dafi es in einem rheinfrankischen 

Werkstattkreis auf wenigen ausgewahlten Fibeln, die sich um die Meisterstiicke aus 

dem Soester Grab 106 gruppieren, zu einer beispiellosen Steigerung der Stufe Hei- 

dingsfeld - durch Verdichtung, Vehemenz, aber auch Verunklarung des andauernd 

spiegelsymmetrisch gehaltenen Tiergeschlinges - kam, die das elementare 8-Motiv 

kaum mehr ahnen lassen, dann liegt es nahe, in jener durchsichtigeren, der Grund- 

konzeption noch naherstehenden Ornamentstufe ein relativ alteres Stadium zu 

vermuten. Dem entspricht, dafi auch H. Roth seine jiingere Stil-II-Phase noch ein- 

mal in zwei Stufen (Bl und 2) unterteilte. Danach mochten wir das hier oft ge- 

nannte urspriinglichere Stadium eher noch in die 630er Jahre als nahe zur oder um 

die Jahrhundertmitte riicken. Dieser Ansatz wiirde allerdings die oben fiir die viel- 

teiligen tierstil-tauschierten Giirtel vorgeschlagene Datierung gegen Mitte des 

7. Jahrhunderts zugunsten einer leicht hbheren Einstufung modifizieren, was wohl 

nicht einschneidend ins Gewicht fiele. Auf die thematisch nahestehenden awaren- 

zeitlichen Denkmaler, besonders den Kornyer Haarpfeil angewandt, Warden wir 

kaum allzuweit fehlen, wenn wir vorschlagen, diese Fundstiicke in die fortgeschrit- 

tene erste Jahrhunderthalfte zu stellen.

Es bleibt noch iibrig, einen letzten, vom bekrbnenden Adlerkopf unserer Nadel 

nahegelegten Bezug kurz zu priifen, der sich an erster Stelle aufzudrangen scheint. 

Unter vielen meist dem spatromischen Stilus verpflichteten Haar- und Kleiderna- 

deln aus Frauengrabern des merowingischen Fundgebiets fallt in einem jiingeren 

Horizont eine kleine, hauptsachlich alamannische Gruppe auf, die, vielleicht im 

Riickgriff auf einen alteren Typ mit vierkantigem Schaftoberteil und Vogelkopfen- 

de, durch einen angegossenen, wechselnd scharf ausgepragten Adlerkopf des IL 

Stils bestimmt ist. Die Zeitstellung dieser Gruppe wurde zuletzt um die Mitte des 

7. Jahrhunderts wahrscheinlich gemacht208, womit sie moglicherweise etwas alter 

als eine Variante mit 2-4 unter sich verflochtenen Adlerkopfen ist, die der zweiten 

Jahrhunderthalfte zugewiesen wird209. Was unseren Haarpfeil klar von diesen 

westlichen Gegenstiicken trennt, ist, dafi sein kantiger Tierkopf eben nicht das iso- 

lierte einzige Zierglied wie beim alamannischen Typ darstellt, sondern dafi er in ei

nen lebendig erfafiten organischen Zusammenhang mit dem machtig ausladenden 

’Drachenleib1 eingebunden ist, die beide vereint, ein unldsliches, in sich gleichwer- 

tiges Ganzes bilden. Davon kann bei den alamannischen Nadeln keine Rede sein, 

deren Adlerkbpfe vielmehr, einer rasch um sich greifenden Mode der jiingeren Rei- 

hengraberzeit gemafi, in einer Flut entsprechend isoliert an den verschiedensten

(Anm. 50) Abb. 198 aus Marzaglia, Prov. Modena; K. Bbhner, RGZM Ausstellungskatalog 3 

(Mainz 1968) 185 m. Abb. S. 182 aus Rbdingen, Reg.-Bez. Aachen. - Nur spiegelbildlich gegenein- 

ander gestellt sind die Tiere auf technisch entsprechenden Zaumbeschlagen von Niederstotzingen, 

Grab 9: Paulsen a. a. O. (Anm. 23) 78 Abb. 44,2-3, Taf. 46,4-7.

208 H. Dannheimer, Epolding - Miihlthal. Veroffentl. Komm. arch. Erforsch. spatrom. Ratien 7 (Miin- 

chen 1968) 13.

209 R. Koch, Katalog EElingen 2. Die merowingischen Funde. Veroffentl. StaatL Amtes f. Denkmal- 

pflege Stuttgart, Reihe A, H. 14 (Stuttgart 1969) 135 m. Karte Taf. 114,2; E. M. Neuffer, Der Rei- 

hengraberfriedhof von Donzdorf (Kr. Goppingen). Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Friihgesch. in Ba- 

den-Wiirttemberg 2 (Stuttgart 1972) 27.
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Schmuckstiicken erscheinender Kopfe (mit typischem Schleifen- oder Hakenschna- 

bel, Kinnspitze und Winkelauge) stehen210. Will man iiberhaupt den Kornyer Na- 

delkopf am westlichen Vergleichsstoff messen, so ware da hochstens an ahnlich ei- 

genwillige Bildungen, wie die erwahnten Adlerkbpfe an der zellenverglasten Wittis- 

linger Prunkfibel, zu denken. Wir diirfen daher wohl unbedenklich an dem oben 

auf Arbeiten im ausgebildeten, aber noch luziden, daher vergleichsweise friihen 

Tierstil II gegriindeten Ansatz des transdanubischen Haarpfeils etwa ins friihe 

zweite Drittel des 7. Jahrhunderts festhalten.

Ein Prefiblech aus Kornye mit herzformigen 

Geflechten

Als Streufund liegt aus Kornye ein leicht beschadigtes, zungenfbrmiges Prefiblech 

mit einer Art gezahnten Rautengeflechts vor (Kornye, Taf. X 8; XXVII 4), das mit 

den meisten Riemenbeschlagen des Fundplatzes die Bleifiillung mit riickseitigem 

Versteifungsstabchen teilt. Das kaum tiber 5 cm lange Stuck konnte als Teil eines 

ganzen Satzes gleicher Zungen ein Zaumzeug geziert haben. Vom Flachenschmuck 

1st deutlich, dafi es sich um ein ’herzformiges* Geflecht nach Fettichs Einteilung als 

Trager des Zahnschnittdekors handelt (Abb. 5,3-4). Durch zwei gegeneinander ge- 

drehte S-formige Bander mit zentralem Schnittpunkt sind zwei an der Basis schnek- 

kenformig beginnende Wellenbander in der Weise geflochten, dafi mittels zweier 

weiterer Kreuzungen die von den S-Bandern gebildeten, spitz ausgezogenen Ovale 

als gegenstandige Herzfiguren erscheinen. Damit nahert sich das streng harmonisch 

angelegte Ornament dem etwas einfacheren Geflecht eines Prefimodels aus dem 

Goldschmiedegrab von Fonlak (Felnac) im Korosgebiet211, wahrend jener Prage- 

stock, auf welchem unser Bruchstiick erstellt wurde, bisher nicht gefunden oder 

publiziert scheint. Im Grundmuster iibereinstimmend, jedoch gegeniiber dem Fbn- 

lakmodel um einen medaillonartigen Abschlufi erweitert, zeigt sich eine geziihnte 

Riemenhiilse aus dem Friihawarenfriedhof von Aradac im Banat, die in einem 

Frauengrab als Giirtelende zu deuten ist212. Dagegen konnten tiber dem siebenbiir- 

gischen Model die 9 bronzevergoldeten, ebenfalls gezahnten Pseudozungen gepriigt 

sein, die sich im Reitergrab A des transdanubischen Graberfelds von Ciko (Kom. 

Tolna) mit anderen, meist glatten Blechzungen eines reichen Zaumzeugs erhalten 

hatten (Abb. 5,2)213. Vom sanduhrformigen Schema Ciko/Fonlak (/Aradac) unter- 

scheidet sich Kornye dadurch, dafi die beiden ’herzformigen* Figuren nicht mit ih- 

ren Spitzen zueinander geordnet, sondern innerhalb des dreimal geknoteten Band- 

geflechts den rundlichen Enden des schmalen Zierfeldes zugekehrt sind. Gegen die 

Herkunft aus einem gemeinsamen Werkstattkreis fallen solche Varianten um so

210 Eine erste Ubersicht bei Aberg a. a. O. (Anm. 181) Abb. 273-277; 279-282; 286 ff.; ferner die be- 

kannte Gruppe der Taschenbiigel: zuletzt G. Zeller, Mainzer Zeitschr. 67-68, 1972-73, 342 m. 

Anm. 81.

211 Fettich a. a. O. (Anm. 50) 47 Nr. 14, Taf. 1,14 = 4,16 (Lange 4,75 cm nach Abb.).

212 Seoba naroda a. a. O. (Anm. 70) 10 oben, Taf. 16,3 (Lange 4,3 cm).

213 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 167 Abb. 3,1 und Taf. 1,1-9 (Bronzeblech, Lange 4,6 cm).
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5 Geprefke Zaumbeschlage aus dem Banat und aus Westungarn.

1. Coka. - 2. Ciko, Kom. Tolna. - 3-4. Kornye, Streufund. - 5. Novi Knezevac. - Mafistab 1:1 (1); 

etwa 2 :1 (2-4); etwa 4:3 (5).
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weniger ins Gewicht, als die drei Muster insgemein durch eine leicht tiberschauba- 

re, eingangige Komposition enger verbunden sind, neben welchen die goldenen 

Scheinzungen eines fiirstlichen Geschirrs aus Novi Knezevac, ebenfalls im jugosla- 

wischen Teil des Banats gelegen214, eine deutlich bewegtere, um einige freilich ’fal- 

sche‘ Schlaufenpaare bereicherte Weiterbildung des herzfbrmigen Bandgeflechts 

zeigen (Abb. 5,5). Aus dem Gesagten ergibt sich fur das Kbrnyer Fragment, daft es 

aufgrund seiner stilistischen Stellung auch zeitlich enger an das Geschirr des Reiters 

A von Ciko (oben S. 262) angeschlossen werden darf. Nun gilt gerade dieses Grab 

als einer der Leitfunde jenes oft erwahnten transdanubischen Horizontes, in wel- 

chem I. Kovrig die mengenmafiig diinne, aber iiberwiegend einheitliche Hinterlas- 

senschaft der ersten awarischen Landnehmer aus der Zeit Bajans wahrscheinlich 

gemacht hat. Damit ware auch fur die um Kbrnye enger gruppierten Prefibleche ein 

Anhaltspunkt frtihestens um 600 gewonnen. Es ist in diesem Zusammenhang be- 

merkenswert, daft diese allseits geschlossenen oder doch auf Geschlossenheit ange- 

legten Bandornamente keinerlei sichtbare zoomorphe Bestandteile aufzuweisen ha- 

ben. Es liegen rein lineare Geflechtsmotive vor, bei denen hochstens die Ziihnung 

nach zweifelhafter Deutung N. Fettichs an fruher vorhandene Gliedmafien erin- 

nert, besser ganz allgemein ein innewohnendes tierisches Element verkbrpern 

kbnnte. Auch in der lockeren Art, wie die Geflechte geschlungen sind, mag sich ein 

Etwas an tierischem Leben regen.

Z a u m z e u g b e s c h 1 a g e mit ungezahnten Flechtzopfen

Dieser Eindruck wird erst im Vergleich mit solchen dreifachen (’langobardischen1) 

Zopfgeflechten deutlich, wie sie auf 10 zungenfdrmigen Goldblechen vom Zaum 

eines weiteren Banater Reitergrabes erscheinen (Abb. 5,1)215. Dort kann von 

einem lebend-organischen Eindruck nicht mehr die Rede sein, wo ein zwar dichtes, 

aber vorherrschend abstrakt geometrisches Bandwerk vorliegt216. Mit Coka stehen 

wir allerdings schon einer etwas jiingeren, vom Fundzusammenhang verlafilich auf 

die Mitte des 7. Jahrhunderts datierten Entwicklung gegeniiber. Bemerkenswert 

ware ferner, ob nicht beide hier verhandelten Zierweisen - der regelmaftige Flecht- 

zopf und die herzformigen Bandgeflechte im Sinne Fettichs - zwei schon von der 

Wurzel her auseinander strebende Varianten einer freilich immer iibergreifenden 

Bandornamentik darstellen und daher auch handwerklich und milieumafiig aus ver- 

schiedenen Quellen gespeist sein konnten. Als ein zweistrahniges Geflecht liefie 

sich andererseits auch notfalls unser Kornyer Prefiblech in dem Sinne lesen, daft 

man den etwas stumpfen Winkel ganz am Beschlagende, in dem sich die beiden

214 Z. Vinski in: Opuscula archaeologies 3. Radovi Arheol. Instituta (Zagreb 1958) 49 zu Taf. 3,1-3; Se- 

oba naroda a. a. O. (Anm. 70) 23, Lokalitat Teppichfabrik/1952, Nr. 4 Taf. 15,1.

2,5 Kovrig u. Korek a. a. O. (Anm. 20) 262 Taf. 98,1-10; Datierung ebd. 292 unten.

216 Dagegen halt Fettich a. a. O. (Anm. 50) 49; 53 (zu Taf. 2,22-23; 3,1.4) auch im gezahnten ’lango- 

bardischen' dreifachen Bandgeflecht am zoomorphen Hintergrund fest, das ’hier eigentlich keinen 

geometrischen Charakter (besitzt), sondern gleichfalls eine gewisse Art der Tierdarstellung (ist)‘, mit 

Hinweis auf langobardische Goldblattkreuze, deren Flechtzdpfe in zwei Tierkopfen und einer 

Schwanzspitze endigen: Aberg a. a. O. (Anm. 50) Abb. 144,8; Haseloff a. a. O. (Anm. 206) 148 ff. 

Gruppe B mit Abb. 4.
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oben schneckenfbrmig entspringenden Bander treffen, als Um- und Riicklauf ein- 

und desselben Bandes deutet. Als ebenfalls durchgehender zweiter Strang ware 

dann die jeweils mit den (Herz-)Spitzen auswarts schauende, etwa doppelzwiebel- 

fbrmige Schlinge eingeflochten217. Aber mit einer solchen Umdeutung des ’herz- 

formigen' Geflechts in Richtung auf ein Zopfgeflecht machen wir uns wohl der 

Vermengung zweier urspriinglicher, im Herstellungsprogramm der friihawarenzeit- 

lichen Metallkunst noch selbstandiger dekorativer Prinzipien schuldig. Dabei ist 

von der sinngebenden Rolle jener zweifigurigen Durchflechtung des Typs 

Ciko/Fonlak ganz abzusehen. Hier konnte alienfalls eine eigene Untersuchung auf 

vollstandiger Materialgrundlage das Verhaltnis beider dekorativer Moglichkeiten 

hinsichtlich ihrer Zeitstellung, eventueller Vorformen und Absatzgrenzen zueinan- 

der klaren helfen. Ein Unterschied macht sich auf jeden Fall schon obenhin be- 

merkbar: Unvermittelt neben die statischen Flechtzdpfe von Coka gestellt, lassen 

die Zaumbeschlage von Novi Knezevac durch alle symmetrische Bandigung des — 

gleichfalls urigezahnten - Geflechts eine fast zappelnde zoomorphe Beweglichkeit 

kaum iibersehen, die eine abweichende, der Gruppe um Kornye naherstehende 

Vorstellungswelt ahnen lafit (Abb. 5,5). Natiirlich ist eine solche Unterschei- 

dung zwischen rein geometrisch wirkenden mediterranen und zoomorph durch- 

setzten, allenfalls ’barbarischen' Bandornamenten nur mit aufierstem Vorbehalt zu 

treffen, schon weil Bandornamente zu alien Zeiten und bei alien Primarkulturen 

immer wieder geschaffen wurden und ’Tierornamentik' in einem weiteren Sinne 

ebensowenig auf das friihgermanische Kunstschaffen beschrankt war. Aber viel- 

leicht ware in Arbeiten, wie den unter sich naher verbundenen Prefiblechen von 

Kdrnye-Cik6/Fdnlak-Aradac, ein gewisser Hinweis in der Richtung zu vermuten, 

wo und wie immer es - neben anderen hier nicht beriicksichtigten Entstehungsge- 

bieten — zur Ausbildung einer ’symmetrischen Flechtbandbasis‘ kommen konnte, 

auf welcher das verbindende Element des jiingeren Tierstils in alien (gleichzeitigen) 

germanischen Kunstprovinzen beruhte. In diesem Faile allerdings waren die hier 

herausgehobenen herzformigen Geflechte noch nicht unmittelbar jenen ungarischen 

Denkmalern gleichzustellen, die Fettich als einen ’eigenartigen, spezifischen Sprofi 

der westgermanischen Tierornamentik' zusammenfafit218, sondern als Teil einer 

vorbereitenden Stufe aufzufassen, auf der sich der gezahnte Tierstil im engeren 

Sinne - durch die Goldgiisse der Jankovich-Sammlung, dem Kunszentmartoner 

Model und ahnliche Arbeiten veranschaulicht - erst entwickelt hatte.

217 Selbst an einem komplizierteren Muster, wie es den Hauptbeschlag einer vergoldeten und tauschier- 

ten awarischen Riemengarnitur aus der kroatischen Donauebene ziert (3 Kreuzungen in der Liings- 

achse, 1 geflochtenes Sanduhrmotiv), lafit sich unschwer der oben am Nietkopf beginnende und dort 

wieder endigende Ablauf sogar eines einzigen, in sich zuriickkehrenden Bandes verfolgen: Vinski 

a. a. O. (Anm. 214) 50 Taf. 12 oben links; Seoba naroda a. a. O. (Anm. 70) 113 Taf. 15,4 (FO: Osi- 

jek, Colonia Aelia Mursa).

2,8 Fettich a. a. O. (Anm. 50) 65; ausfiihrlicher ebd. 42: ’(In Ungarn) vereinigte sich die von Osten ge- 

brachte Kunst der Avaren mit dem sogenannten Stil II der westlichen germanischen Tierornamentik, 

deren allerdstlichster Trieb, der mit der Zahnschnittornamentik verzierte Animalstil, eine typisch 

ungarlandische Spezialitat wurde‘.
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Datierungsversuch der herzformigen Geflechte

Nur mit einer solchen Deutung ware theoretisch auch die fiber Cik6 Grab A ange- 

zeigte Frfihdatierung dieser gezahnten Bandornamente insofern vereinbar, als um 

die Wende des 6. Jahrhunderts der flachendeckende germanische Tierstil noch 

kaum den Entwicklungs- und Verbreitungsgrad erreicht hatte, dessen Niederschlag 

nach iibereinstimmender Ansicht auf den besten donaulandischen Zahnschnittarbei- 

ten begegnet. Hierin wiirde sich schliefilich der Abstand des Haarpfeils aus Grab 88 

wie des tierverzierten siebenbiirgischen Goldfingerrings aus Bandu noch einmal 

deutlich abzeichnen. Beide sind ohne den Vorgang des voll ausgebildeten Tierstils 

II aus donaulandischen Voraussetzungen allein nicht ableitbar. In diesem Sinne 

konnten - immer als hbchst zweifelhafte Arbeitshypothese - in den beiden gezahn

ten Kornyer Fundstficken zwei verschiedene Erscheinungsformen, vielleicht Stufen, 

der Zahnornamentik zum Ausdruck kommen, deren zeitliches Gefalle dann auf 

rund ein Menschenalter (von ca. 590/610 bis 630/40) zu veranschlagen ware.

Eine gegossene Riemenzunge mit zweiseitigem 

Zahnschnittdekor

Wir sind uns voll bewufit, mit dieser Beurteilung des Typs Cik6/F6nlak/Kbrnye 

die von Fettich auch fur die ’zusammengesetzten Herzformen' vertretene Ableitung 

von einer symmetrischen Tierkomposition genau in ihr Gegenteil zu verkehren219. 

Wir konnen daher die zuletzt diskutierten Prefibleche nicht verlassen, ohne ab- 

schliefiend auf jenes etwas ratselhafte Gegenstiick zurtickzukommen, das Fettich, 

zugleich als letzten ausschliefilich dem Fragenkreis des donaulandischen Zahn- 

schnitts gewidmeten Beitrag, aus dem Budapester Kunsthandel verdffentlich hat220. 

Unvermeidlich ist, dafi dabei einige zuvor erorterte Fundstiicke noch einmal aus 

etwas anderer Sicht herangezogen werden. Von der zweiseitig gegossenen und mit 

jeweils verschiedenem Reliefschmuck bedeckten Giirtelzunge ist die sehr entstellte 

Variante der iiberbeifienden 8-fdrmigen Tiergruppe zu nennen, braucht uns hier 

aber nicht weiter zu beschaftigen220a. Dagegen kniipft die Gegenseite an die zuletzt 

ausfiihrlicher behandelten abstrakten Bandornamente unmittelbar an221. Wir lassen 

die Beschreibung Fettichs mit geringen sprachlichen Modifikationen folgen:

’Oben und unten ist je eine herzfbrmige Komposition zu sehen, unter welcher ein 

Paar sich nach aufien biegender Bander hervorkommt. Jedes Banderpaar trifft dann 

mit der Spitze des anderen Herzmusters zusammen. An ihrer Kreuzungsstelle liegt 

das eine Banderpaar oben, das andere unten; um die Ubergange in die beiden Herz- 

spitzen ist je eine diinnere Schlinge gelegt'.

Es ist kein Zweifel, dafi wir uns im wohlbekannten Milieu der herzformigen Ge

flechte vom Typ K6rnye/Cik6/Fbnlak - hier nur zu einem spateren Zeitpunkt in

219 Fettich a. a. O. (Anm. 50) Taf. 1,13-14.

220 Fettich, Eurasia Sept. Antiqua 9, 1934, 308 ff.

220a Fettich a. a. O. 311 Taf. 1,1-1 a.

221 Fettich a. a. O. (Anm. 220) Taf. 1,2—2 a.
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die Gufitechnik iibersetzt - befinden. Das am reinsten den geprefiten Zaumbeschla- 

gen aus Ciko zu entnehmende Ornamentschema ist nun freilich unschon zerdehnt, 

indem die beiden Herzmotive nicht mehr mit den Spitzen aufeinander treffen oder 

auch zu einer sanduhrformigen Figur zusammentreten, vielmehr durch ein jetzt 

verdoppeltes blasenformiges Gebilde getrennt sind222. Die Mitte etwa zwischen 

beiden Stufen halt ein (wohl gegossenes) Riemenende aus dem friihawarischen Gra- 

berfeld von Aradac im Banat, wo zwar die spitzovale Mittelpartie, sich uber- und 

unterschneidend, bereits verdoppelt, aber die korrespondierende zweite Herzfigur 

wohl aus Raummangel nicht deutlich ausgefiihrt ist223.

Die heraldische Tiergruppe

Was an dem Budapester Fundstiick jedoch besonders interessiert, ist die von der 

Beschreibung Fettichs unlosbare zoomorphe Beurteilung ihres Bandornamentes: 

’Die Herzformen sind Vereinfachungen von solchen symmetrisch zusammengesetz- 

ten Tierpaaren, wie etwa jenen der goldenen Riemenzunge' und der Goldschnalle 

aus der Jankovich-Sammlung224. Bekraftigend werden in der Monographic von 

1926 gegossene und geprefite awarische Sachformen mit gezahntem Dekor zitiert, 

einschliefilich solcher ’vollstandig geometrisierter Ornamente, bei denen nurmehr 

die Herzform an die urspriingliche Tierkomposition erinnert‘. Demnach kommt al- 

les auf das suggestive Motiv der paarweise verbundenen S- oder 8-fdrmigen Tierfi- 

gur an, deren halbkreisformig gebogene Haise und moglichst entsprechend einge- 

rollte Korperendigungen jene herz- oder auch doppelherz- bzw. X-formige Gruppe 

hervorrufen. Dabei kann das Tierpaar in sich verschrankt (Goldzunge) oder von- 

einander abgewandt (goldener Schnallenbeschlag) sein, und ein Stuck wie der 

Prefimodel von Kunszentmarton (oben S. 253) verbindet in der frappanten Einzel- 

heit des kurzen Verbindungsstegs zwischen den Tierhalsen, worauf ebenfalls schon 

Fettich hinwies, sogar beide Moglichkeiten. Sollte sich diese unverwechselbare 

Komposition gar noch unter dem axialsymmetrischen Geflecht der Budapester 

Zunge verbergen, dann trafe das desto mehr auf die technologisch ursprtinglichere 

Gruppe der geprefiten Schein-Zungen des Typs Cik6-A/Fdnlak usw. zu. Auf bei

den Stufen ware dann als entscheidende Klammer die Zahnung wirksam, die wir als 

unverzichtbar z. B. schon von der ’klassischen' Schlangenfigur des Kornyer Haar- 

pfeiles kennen.

Folgt man der von Fettich mehrfach begrundeten zoomorphen Deutung des Zahn- 

schnittdekors, so ist es in der Tat schwer, sich seinen Argumenten zu entziehen. 

Selbst wo die Abstraktion soweit getrieben ist wie in den wellenformigen Band- 

schlingen mit winkelig geknicktem Zwischengeflecht, welche die goldenen Querbe- 

schlage einer Sabelscheide aus Madaras (Kom. Pest) fallen225, ist die Abhiingigkeit 

von einem germanischen Tierfries im Stil der schematisch verglichenen Vendel- 

Zunge kaum weniger zu verneinen wie im bescheideneren Faile jenes ’beifienden'

222 Kovrig a. a. O. (Anm. 67) 167 Taf. 1,1-9.

223 Seoba naroda a. a. O. (Anm. 70) Taf. 16,3.

224 Fettich a. a. O. (Anm. 220) 309 oben zu Taf. 2,2-3.

5 Fettich a. a. O. (Anm. 50) 48 f. (Nr. 17) zu Taf. 2,17, aus einem fiirstlichen Reitergrab.
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Tierpaares, das in entfernter Anlehnung an eine ganze nordische Tierfigur drei 

bronzevergoldete Riemenbeschlage aus dem II. Fund von Igar (Kom. Fejer) 

ziert226. Immer unter der Voraussetzung, dafi mit einer solchen Prasenz des ger- 

manischen Tierstils auf den gezahnten ungarischen Geflechten tatsachlich zu rech- 

nen ist, drangt sich die Vorstellung einer raschen, einmaligen und leidenschaftlichen 

Aneignung des fremden Bildgutes auf. Da es an einer einheitlich gelenkten, plan- 

vollen Arbeitsweise anscheinend fehlte, hatte sie dann fast ebenso rasch schon zu 

den willkiirlichsten Veranderungen, bis bin zur ganzlichen Entstellung der Vorla- 

gen, in awarischen Werkstatten gefiihrt, will man bei der Rekonstruktion dieses 

Vorganges der Variationsbreite des ungarischen Fundstoffes Rechnung tragen 227. 

Demgegeniiber hob Fettich als obere und untere Grenze des Zahnschnittdekors 

einleuchtend das miinzdatierte Goldschmiedegrab aus der ersten Halfte des 7. Jahr- 

hunderts von Kunszentmarton bzw. das soeben zitierte Mannergrab 144 aus der er

sten Halfte des 8. Jahrhunderts von Jutas hervor. Aus letzterem stammen die pro- 

pellerfdrmige Bronzeschlaufe und die punktierten Kettengeflechte orientalisieren- 

den Stils auf den Giirtelbeschlagen228, darunter solche, bei denen angeblich ’das 

symmetrische Tierpaar — obschon vollkommen degeneriert - noch eine lebhafte 

Rolle spielt'229. Die Lebensdauer des Zahnschnittes, genauer seiner Auseinander- 

setzung mit dem germanischen Tierornament von der spontanen Aneignung bis in 

die letzten geometrischen Ausklange, hatte demnach mindestens rund ein Jahrhun- 

dert betragen.

Das kombinierte Sanduhr- und Blasenmotiv: Umbildung eines 

antiken magischen Geflechts

Bei alledem ist die Frage keineswegs abwegig, ob denn angesichts der vblligen 

Umwandlung, ja Auflosung der herzfbrmigen Tiergruppe in ein abstraktes Flecht- 

muster, wie es die Budapester Kunsthandels-Zunge vorfiihrt, an eine lebendige 

zoomorphe Ideenverbindung noch zu denken sei, ja ob in diesem und ahnlichen 

Fallen eine solche iiberhaupt grundsatzlich anzunehmen war. Auf die Analogic der 

geprefiten Pseudozungen wurde schon hingewiesen. Nur dieser Vorlage aber kann 

doch wohl das (gegossene) Budapester Bandgeflecht die nicht ungeschickte Verbin

dung des ’Sanduhrmotivs' mit der (hier verdoppelten) Ovalfigur entlehnt haben. 

Neun bronzevergoldete Zaumbeschlage, vielleicht liber einen Model des siebenbiir- 

gischen Schmiedefundes von Felnac/Fonlak geprefit, haben ohne Zweifel das ’Ur-

226 Fettich, Arch. Ert. 43, 1929, 331 ff. Abb. 27 a-b, Taf. VII 1.

227 Als letzte Station auf diesem Wege ist jene aufierste motivische Riickbildung aufschlufireich, die in 

dem propellerformigen Keilschnittdekor einer schmalen bronzenen Riemenschlaufe aus Jutas vor- 

liegt, wobei vom Schnittpunkt dieser gezahnten Figur eine Art ovales Bandornament iiberlagert 

wird: Rhe u. Fettich a. a. O. (Anm. 53) 72 zu Taf. 7,10; 18,19 (letztere Abb. in 2 : 1 auch bei Fet

tich a. a. O. [Anm. 220] Taf. 1,4): Dieses Motiv ist aber kaum anders als aus dem uns sattsam be- 

kannten Schema der Zaumbeschlage aus Ciko abzuleiten. Auch die Jutaser Riemenschlaufe stammt 

folgerichtig aus einem transdanubischen Awarenfriedhof und gehorte zum bronzebeschlagenen Man- 

nergtirtel in Grab 144 (Rhe u. Fettich a. a. O. 30 Taf. 7,1—9), dessen flachenfiillende Bandschlingen 

und Cabochons schon in die mittelawarische Epoche (Kovrigs 2. Gruppe) gehoren.

228 Rhe u. Fettich a. a. O. (Anm. 53) 72 Taf. 7,1-10.

229 Fettich a. a. O. (Anm. 220) 319 zu Taf. 2,2—4; 4,4—5.
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muster', mit stets parallel gesetzter Zahnung, iiberliefert (Abb. 5,2). Sie wur- 

den bei einer Raubgrabung aus dem der awarischen Landnahmezeit zugeschriebe- 

nen Reitergrab A des transdanubischen Awarenfriedhofs von Ciko geborgen und 

sind hiernach annehmbar im frtihen 7. Jahrhundert in die Erde gelangt. Rein mor- 

phologisch beruht das Urmuster auf der vollstandigen Durchflechtung zweier (tun- 

lichst geschlossener) Bandornamente oder, neutraler gesagt, Linienmotive, die hier 

aus einer 8-fbrmig verengten ’Sanduhr'- oder Doppel-Zwiebelfigur und einem 

spitzovalen blasenfbrmigen Gebilde bestehen. Diese wechselseitig genau abgemes- 

sene Durchschlingung erinnert auffallig an jenes Prinzip, nach welchem der wohl- 

bekannte, im klassischen Altertum bildlich wie literarisch oft dargestellte ’Hera- 

klesknoten' als eine Art magischer Fessel gekniipft war, um nach Belieben zugezo- 

gen und wieder gelbst zu werden230. In dem antithetischen Eingreifen oder auch 

Durchgleiten der einen in die zugeordnete andere Schlinge liegt das verbindende 

Moment des awarischen Bandgeflechts mit dem mythischen Knoten, stimmt die 

Definition des letzteren mit der oben nach Fettich zitierten Beschreibung des unga- 

rischen ’Gegenstiickes' fast wdrtlich iiberein231. Es diirfte daher, unerachtet des er- 

heblichen zeitlichen und kulturraumlichen Intervails, mindestens die Uberlegung 

nicht rein iiberfliissig sein, ob wir angesichts der gezahnten Bandornamente der 

Form Cikb-A/Fbnlak/Aradac nicht der schwer loslichen Durchdringung eines an

tiken Geflechtszaubers mit Einwirkungen seitens jener spiegelsymmetrischen Tier- 

gruppe germanischen Ursprungs gegeniiberstehen, die u. a. von den hier viel ge- 

nannten Jankovich-Stiicken klassisch, wenn auch schon durch den Filter der ungar- 

landischen Zahnung, veranschaulicht wird. Fiir den zugrunde liegenden ausgebilde- 

ten Tierstil II ware mit dem friihawarischen Reitergrab von Ciko-A (etwa erstes 

Viertel 7. Jahrhundert) ein bemerkenswert friiher Zeitpunkt angezeigt. Dafi ’die 

Degenerierung natiirlich mehrere Stadien durchlaufen mufite, bis sie zu solchen 

(geometrisierten) Formen gelangte', raumte Fettich selbst ein232. Andererseits mb- 

gen Nachwirkungen aus der Welt antiker Knotensymbolik im Karpatenbecken 

auch noch des 7. und 8. Jahrhunderts nicht vollig auszuschliefien sein. Aller 

Schwierigkeiten ware bei dieser Sachlage wohl mit einem Schlag enthoben, wer sich 

entschliefien kbnnte, fiir die ’zusammengesetzten Herzformen' im Sinne Fettichs 

die Pramisse eines zoomorphen Zusammenhangs ganz fallen zu lassen. Unbestritten 

bliebe freilich, dafi die einfache, mit der Spitze nach oben gestellte und von zwei 

gegenstandigen S-Schleifen flankierte Herzfigur aus der heraldischen Koppelung ei

nes 8-fbrmigen ’Tier'paares hervorging, wie es Fettich fiir die gezahnten Stiicke 

oder fiir die awarische Schnalle aus dem III. Funde von Igar nachgewiesen hat233.

230 Ch. Daremberg u. E. Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines IV 1 (Paris 1910) 87 f. 

s. v. Nodus, m. Abbildungen, bes. 5323: Heraklesknoten im Drahtverschlufi einer geflochtenen gol- 

denen Halskette mit keulenfbrmigen filigranverzierten Enden; dieses Schmuckstiick ist angeblich Teil 

eines zweifelhaften Schatzfundes von der archaischen Akropolis bei Kourion an der Siidkiiste Cy- 

perns (L. P. di Cesnola u. L. Stern, Cypern [Jena 1879] 269 m. Taf. 58,4).

"3I Daremberg-Saglio a. a. O. 87: ’ce noeud est fait de deux boucles dont I’une passe en dessus, 1’autre 

en dessous des prolongements du cordon1.

232 a. a. O. (Anm. 220) 309; ders. a. a. O. (Anm. 50) Taf. 2 (die Stiicke 8-12: 15); Taf. 3 (Nr. 31).

233 Arch. Ert. 43, 1929, 333 Abb. 28 und Taf. 9,2; Rhe u. Fettich a. a. O. (Anm. 53) 72 oben zu Taf. 

19,2. - Beachtung verdient, dafi es sich fast ausnahmslos um rein awarischen Trachtzubehor (u. a. 

gegossene Schnallen mit festem Beschlag und Scharnierbeschlag, Scharnierglied einer gegossenen
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Daft bei den Jankovich-Stiicken als nachstmoglichen ’Vorlagen' die Tierkdpfe alle- 

mal auswarts gebogen sind, was eine umgekehrt zu den erwahnten S-Schlingen ge- 

schwungene Augenbraue erfordern wiirde, fallt gegen die generelle Ableitung kaum 

schwer ins Gewicht. Wie aber, wenn dieses Herzmotiv, den iiblichen schildfbrmi- 

gen Rahmen verlassend, sich zur sanduhrformigen Komposition mit eingeflochte- 

nem Gegenmotiv verdoppelt (Typ Cik6-A, Abb. 5,2)? Oder wenn es gilt, ein 

noch langeres Zierfeld zu fiillen? Gewift konnte man sich da durch einfache Super

position des Urmotivs helfen, was z. B. bei einer geprefiten Giirtelzunge aus dem 

friihawarischen Graberfeldrest auf der Csepel-Insel (Flur Haros) siidlich Budapests 

geschah, wo beide iibereinstimmenden Ornamenteinheiten durch eine blofie Quer- 

linie getrennt sind234. In anderen Fallen wagte man mehr, indem man das Geflecht 

durch Vermehrung nun auch des konkurrierenden ’Blasenmotivs' weiter streckte, 

womit auch die einst thematisch bestimmenden Herzfiguren unvermeidlich weiter 

getrennt wurden. Genau das ist auf der spaten Budapester Riemenzunge der Fall, 

und es fragt sich erneut und dringlicher, ob dann auch diese motivische ’Verfrem- 

dung‘ ohne Kenntnis der Ausgangsform noch notwendig zoomorphe Gtiltigkeit 

implizierte235. Natiirlich hangen beide Ornamente, wie sie uns jetzt vorliegen, 

nicht nur liber die Zahnung eng zusammen. Aber das konnte spatere Angleichung 

sein. Es ist offenkundig, dal? sich das verdoppelte Schema (’Sanduhrmotiv‘) einem 

nachtraglichen tierischen Verstandnis hier gar nicht entziehen konnte. Das wird 

namentlich im Vergleich mit dem wieder durch einen Fonlaker Prefimodel belegten 

Motiv des reinen Zopfgeflechts deutlich, von dem ebenfalls weiter oben schon die 

Rede war. Reste einer einschlagigen Zaumgarnitur waren im Reitergrab 131 des 

slawisch-awarischen Graberfeldes von Theben-Neudorf im Marchmiindungsgebiet 

von einem punzierten scheibenformigen Riemenverteiler des frankischen Typs mit 

schildformig profilierten Kappenbeschlagen begleitet236, der eindeutig schon in ei

nen friihen Abschnitt des 7. Jahrhunderts gehort237. Diese geschlossenen Flecht- 

zopfe auf Blechbeschlagen (vgl. Kornye, Pferdegrab 139: 63 zu Taf. 22) sind nie- 

mals gezahnt und schliefien auch von diesem Detail her jede tierische Assoziation 

aus238. Wie sehr wir uns hier librigens in einer nebelhaften Grenzzone bewegen,

Riemenzunge) handelt, so dal? hochstens dem silbernen Fingerring aus Keszthely (Fettich a. a. O. 

[Anm. 50] Taf. 1,15) ein gewisser Hinweis zu entnehmen ware, in welchem volkisch gemischtem Mi

lieu die vermuteten germanischen Einwirkungen wirksam werden konnten.

234 A. S6s, Arch. Ert. 88, 1961, 51 mit Abb. 7,1 = Abb. 8: FO: Szigetszentmiklos (Kom. Pest), Frau- 

engrab 8, u. a. von vergoldeten Hohlkugelohrringen begleitet.

235 Zur Budapester Riemenzunge vgl. Fettich a. a. O. (Anm. 220) Taf. 1,2; zur Ausgangsform z. B. 

Fettich a. a. O. (Anm. 50) Taf. 1,5.14.

236 J. Eisner, Devinska Nova Ves (Bratislava 1952) 398 unten zu Taf. 20,1-13 (die silbernen Scheinzun- 

gen mit geprefitem Zopfmuster ebd. 5-7).

237 Stud. Zvesti AUSAV 16, 1968, 235 mit Anm. 28-29 (F. Stein).

238 Tritt ganz ausnahmsweise ein reines Zopfgeflecht dennoch gezahnt auf, dann ist liber seine zoomor

phe Natur auch sonst kein Zweifel gelassen. Das geht z. B. aus einem Satz stark vergoldeter gegosse- 

ner Zungen im zitierten fiirstlichen Reitergrab von Madaras (oben Text S. 267 m. Anm. 225) hervor, 

wo den freien Enden eines jeweils separat in die geschlossene Zopfschlinge eingeflochtenen Wellen- 

bandes nur der markante Schlangenkopf fehlt, um die iibelabwehrende Absicht dieses Tiersymbols 

vollends zu verdeutlichen. Anders Fettich a. a. O. (Anm. 50) 53 unten zu Taf. 3,4, der hier dem 

Zahnschnitt nur ’geometrischen Charakter' zubilligt, wohl weil dieses Zopfmuster nicht der heraldi- 

schen doppel-S-formigen Tiergruppe entspricht.
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machen die goldenen Zaumbeschlage aus dem Banater Reitergrab von Novi Kneze- 

vac klar (Abb. 5,5)239. Trotz analog zu den reinen Flechtzbpfen fehlender 

Zahnung zeigt sich das zweizeilige Bandgeschlinge (der Ausgangsform Ciko-A) m 

der wedelnden Unruhe seiner zusatzlichen Banderpaare doch wie von tierischem 

Leben durchpulst. 1st es angesichts solcher Ubergangsformen noch sinnvoll, zwi- 

schen ursprtinglich zweierlei dekorativen Prinzipien, wie wir oben versuchten - ei- 

ner eindeutig zoomorph gepragten und einer nur linear-geometrischen (einst unge- 

zahnten?) Zierweise - zu unterscheiden? Einen Hauptvertreter der problemlosen 

’ersteren', da auf germanischen Anregungen fufienden Zierweise stellt ja unstreitig 

der Kbrnyer Haarpfeil dar; in die reine Flache gelegt und anhaltend gezahnt, 

schliefit sich das Schlangenbild der oben (S. 258) behandelten tierstilverzierten Giir- 

telzungen aus Halimba an. Wo andererseits ein Bandgeflecht aller sichtbar tieri- 

schen Ziige ermangelt - ware dieses dann ursprtinglich nicht als zoomorpher Be- 

deutungstrager erdacht, vielmehr einer abstrakteren, hier z. B. im magischen He- 

raklesknoten verdichteten Vorstellungswelt entsprossen und den gezahnten Tierstil- 

arbeiten seiner Zeit nur angepafit?

Bei den weiter oben aus verschiedenen Anlassen diskutierten westgermanischen 

tauschierten Giirtelgarnituren fiihrte die Erorterung des zell- und leiterbandtau- 

schierten Fiihhorizontes zur Annahme einer von tierischer Charakterisierung noch 

freien Stufe der gegitterten Flechtmuster, deren Spuren ostwarts bis in Transdanu- 

bien (tauschierte Kbrnyer Giirtelplatten, in Bronzeblech geprefite Bandkreuze von 

Varpalota) festzustellen waren. In einem jiingeren, formenkundlich und dekorativ 

weiter entwickelten Stadium fand sich da ein kunstvoll addiertes Geflecht aus meh- 

reren ineinander greifenden (geschlossenen) nierenfbrmigen Leiterbandern240. Wir 

stehen nicht an, auch noch in diesem lichten, wie absichtsvoll gelockerten Schling- 

werk mit einer spatesten Spur mediterraner Knotenmagie zu rechnen, die zwar ge- 

wifi vom fernen frankischen Abnehmer jenseits der Alpen als solche nicht mehr 

verstanden wurde, aber vielleicht an diese und jene Werkstatt nachantiker tau- 

schierter Bandornamentik in der frankischen und burgundischen Romania zu den- 

ken erlaubt, in der sich mit antiker Technik und Organisation auch alienfalls unter 

anderen Motiven ein solches zahlebiges Sinn- oder Heilsbild aus dem mittelmeeri- 

schen Alltag der Spatantike vererben mochte. Um aber zur Frage zoomorpher 

Sinngebung im Rahmen der iilteren gittertauschierten Phase nbrdlich der Alpen zu- 

rtickzukehren, mag auch im merowingischen Lebensraum selbst im Einzelfalle 

manches tauschierte Geschlinge spontan zoomorph empfunden sein. Zum Durch- 

bruch eines ausgebildeten Tierornamentes kam es trotzdem auf diesem kunsthand- 

werklichen Felde zunachst nicht.

Man wird einstweilen offen lassen, wieweit in dem raumlich enger begrenzten, den 

bstlichen Mittelmeerkiisten nicht unmittelbar zuganglichen Milieu des transdanubi- 

schen Zahnschnittdekors neben dem auslbsenden germanischen Tierstil-Impuls mit 

einer Unterstrbmung von unvermischten, tier-fremden Geflechten gerechnet wer- 

den kann. Fur die punktierten mittelawarischen ’Kettengeflechte' - um unter die-

239 Seoba naroda a. a. O. (Anm. 70) 23 Nr. 4 zu Taf. 15,1 (Lange 5,7 cm).

240 AuhV III (1881) H. 11 Taf. 6,4 = Lindenschmit a. a. O. (Anm. 43) Taf. 4,340 (FO: Dietersheim, 

Kr. Mainz-Bingen).
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sem Stichwort die Masse zeitlich nachfolgender und motivisch wie technisch im 

ganzen einheitlicher Bandornamente auf dickeren Bronzeblechen zusammenzufas- 

sen - sind Anregungen seitens eines ostmittelmeerischen Ausstrahlungsherdes kaum 

von der Hand zu weisen.

Die zoomorphe Umdeutung (Halimba, Grab 203)

Dafi sich im typologisch alteren westungarischen Zahnschnittmilieu dennoch der 

zoomorphe Hintergrund unter zwei allenfalls konkurrierenden Kraften zuletzt als 

der starkere erwies, scheint vom Zeugnis eines neueren gezahnten Fundstiickes 

ebendaher entschieden nahegelegt. Zu jenem bronzebeschlagenen Gtirtel, von dem 

uns im awarischen Kindergrab 203 von Halimba ein unter sich gleiches Zungenpaar 

mit dem soeben noch einmal kurz erwahnten Schlangen-Signum begegnet war, ge- 

horte eine flechtbandverzierte Hauptriemenzunge, die uns entstehungsgeschichtlich 

hinter das hier behandelte spate Vergleichsstiick aus dem ungarischen Kunsthandel 

wohl um eine Stufe zuriickfiihrt241. Mogen die ’ritzverzierten' Halimbaer Orna- 

mentfelder technisch durch Gravierung auf starkeres Bronzeblech hergestellt sein, 

so stehen sie doch stilistisch dem gelaufigeren Prefiverfahren noch recht nahe. Auf 

der langen Zunge sehen wir uns einer scheinbar verwirrenden Alterierung jener ma- 

gischen, aus durchflochtenen Herz- und Blasenfiguren gewonnenen Komposition 

gegentiber. Tritt dieses Bandornament in unserem Grabfund mit dem Motiv des 

beifienden 8-fdrmigen Drachens auf Haupt- und Nebenriemenzungen ein- und des- 

selben Gfirtels verteilt auf, so sind beide Themen auf der zweiseitig gegossenen Bu- 

dapester Zunge in einem einzigen Trachtstiick vereinigt. Damit ist weder fiir noch 

gegen den zoomorphen Charakter des fraglichen Geflechts etwas ausgesagt. Un- 

mifiverstandlich im letzteren Sinne diirften jedoch die an beiden Randern der Ha- 

limba-Zunge eingeflochtenen diinneren Bander sprechen. Zweizeilig und ungezahnt 

haben sie im Schema des schon zitierten wellenfbrmigen Tiergeflechts auf den 

Schwertscheidenbeschlagen des Reiters von Madaras (S. 267) eine ausgezeichnete 

Entsprechung, wenn auch in einem sozial weit iiberragenden Fundverband242. 

Stofit schon fiir diese kostbaren Zierstreifen eine Erklarung auf Schwierigkeiten, die 

ohne ein Wissen ihres friihawarischen Meisters um germanische Vorbilder, wie den 

von Fettich vorbehaltlich verglichenen nordischen Riemenbeschlag, auskommen 

will, dann dtirften Bedenken in dieser Richtung durch die Hauptriemenzunge aus 

Halimba so gut wie sicher zu entkraften sein: Die leicht winkelig verlaufenden 

randlichen Bandschlingen mit davon sichtlich umrahmten ’Augapfeln' schliefien an 

einer vorherrschend animalischen Sinngebung des ganzen kunstreichen Bandwerkes 

wohl jeden Zweifel aus. Vorbilder der friesartigen Tierkopfe werden auch im fest- 

landisch-merowingischen Bereich nicht schwer zu finden sein243.

Damit ware auch fiber die fundortlose Einzelzunge aus Budapest entschieden, von

241 G. Torok, Stud. Zvesti AUSAV 16, 1968, 268 Abb. 2,5.

242 Fettich a. a. O. (Anm. 50) oben zu Taf. 2,17 (M. 2 : 1) und 3,1-1 a (M. 1 : 1).

243 Im Umkreis von Arbeitern wie Aberg a. a. O. (Anm. 181) Abb. 273 und 288.
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der unser Exkurs seinen Ausgang nahm. An dem sorgfaltig und sicher, im dichten 

Gebinde der Hauptzunge sogar meisterlich ausgefiihrten Dekor des Halimbaer 

Giirtels gemessen, stellt sich das zweiseitig verzierte Stuck als eine grob entartete 

Replik der beiden immer wieder dargestellten, die Phantasie offenbar stark beschaf- 

tigenden, da hauptsachlich tierischen Bildinhalte heraus. Einmal handelt es sich da- 

bei um eine der beifienden, mitunter paarig verdoppelten Schlangenfiguren, zum 

anderen teils um die magische Kraft einer heilwirkend aufgeladenen abstrakten 

Durchflechtung antiken Ursprungs (des Typs Ciko-A bis ’Budapest'), teils aber auch 

und vielleicht vorrangig des rasch dahingleitenden, gewissermafien vielftifiigen, 

jedenfalls vielkbpfigen zoomorphen Geflechts. N. Fettich gebiihrt das Verdienst, 

diese Zusammenhange der teilweise weit entlegenen gemein-germanischen Tierstil- 

provinz mit ihren bemerkenswerten awarischen Modifikationen zu einem friihen 

Zeitpunkt und auf einer verhaltnismafiig schmalen Materialgrundlage zwar nicht ge- 

nau als ’Erster' erkannt, aber nach alien Seiten untersucht und begriindet, mindestens 

zur Diskussion gestellt zu haben244. Im einzelnen bleibt stilkritisch noch vieles zu 

klaren, z. B. die verschiedenen Hande und Talente, der Widerspruch zwischen Wol- 

len und Kbnnen. Der Eindruck des Willkiirlichen, ja Planlosen herrscht vor, der frei- 

lich von den Zufalligkeiten der Quellenlage weitgehend mitbestimmt wird.

Auf die Datierungsprobleme um Kbrnye angewandt, folgt aus dem Gesagten, dafi 

es entgegen der oben zweifelnd versuchten zeitlichen Differenzierung der einschla- 

gigen Kbrnyer Fundstiicke schwerlich angeht, das reiche axialsymmetrische, dabei 

sparsam gezahnte Flechtwerk des Prefibleches als eine Art vorbereitender Stufe vor 

den unverhtillten Tierstil des Haarpfeils zu ziehen. Wenn schon eine Verhaltnisset- 

zung beider Stiicke, diirfte manches eher fur eine Umkehrung der Reihenfolge 

sprechen. Man wird sich, wie schon angedeutet, im gegenwartigen Kenntnisstand 

von der Entwicklung der donaulandischen Zahnschnittverzierung damit zufrieden 

geben, unsere beiden Denkmaler vorerst unterschiedslos in der fortgeschrittenen er- 

sten Halfte bis Mitte des 7. Jahrhunderts anzusetzen, was auch zu den Datierungs- 

moglichkeiten des von ihrer Beurteilung unzertrennlichen, entwickelten II. germa- 

nischen Tierstils in keinem gravierenden Widerspruch steht.

Zusammenfassung

Wir brechen die archaologische Einzeluntersuchung ab und versuchen uns ab- 

schliefiend Rechenschaft dariiber zu geben, was die obigen Uberlegungen zum Ver- 

stiindnis der in und mit Kbrnye gestellten Fragen allenfalls beitragen konnten. Bei 

ihrer Interpretation des Fundstoffes waren die Verfasser von der Auffassung ausge- 

gangen, dafi es in der Zeit nach dem Tode Theoderichs (526) bis zur awarischen 

Landnahme im Karpatenbecken (568) zu einer byzantinischen Okkupation Ober- 

pannoniens von relativ lockerer Art gekommen und dafi die den Grabern in Kbrnye 

entnommene Hinterlassenschaft auf eine hier stationierte, vorwiegend reiternoma- 

disch gefarbte Miliz in byzantinischem Solde zuruckzufiihren sei. Man wird gut 

daran tun, diese Vorwegnahme einer bedenkenswerten historischen Vorstellung vor

244 Vgl. dazu z. B. auch Salin a. a. O. (Anm. 50) 308 Abb. 665 a-c.
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die rein archaologische Auseinandersetzung mit dem Fundstoff im Zusammenhang 

mit jener veranderten Betrachtungsweise zu sehen, mit der die jiingste romerzeitli- 

che Forschung in Ungarn um ein neues Verstandnis vom Ausgang der spatantiken 

Geschichte Pannoniens ringt und welche in L. Varadys Buch von 1969 und der da- 

von ausgeldsten leidenschaftlichen Kontroverse ihren eindrucksvollen wissenschaft- 

lichen Niederschlag land. Es ist daher auf jeden Fall verdienstlich, dafi die Verfas- 

ser, unerachtet der zeitlichen Verschiebung ihres Arbeitsfeldes gegeniiber den dort 

verhandelten historischen Vorgangen und Verhaltnissen um ein bis zwei Jahrhun- 

derte, redlich und unter Aufbietung alien Scharfsinnes bemiiht waren, unabhangig 

von der landlaufigen friihawarischen Datierung von Grabinhalten des in Kbrnye 

vorherrschenden Schlags in diesem Fundstoff die Belege fur ihre Annahme einer 

langeren Anwesenheit byzantinischer Sbldner unter der einheimischen ’Urbevblke- 

rung‘ des nordlichen Transdanubiens zu finden. Wir haben deshalb das Fur und 

Wider einer solchen Auslegung vom historischen Standpunkt bei wiederholten Ge- 

legenheiten — freilich selbst aufierstande, in konkrete althistorische Quellenstudien 

einzutreten - kritisch abzuwagen versucht, wobei die gegen die Sbldnerhypothese 

sprechenden Gesichtspunkte grbfieres Gewicht fur sich in Anspruch nahmen. Nun 

kann der hier eingeschlagene Weg, von der Voraussetzung einer bestimmten ge- 

schichtlichen Situation an die Deutung rein archaologischer Erscheinungen heran- 

zugehen, methodisch nicht als folgerichtig und natiirlich gelten, sollte im Gegenteil 

nur in besonderen, von zwingenden Umstanden nahegelegten Fallen gewahlt wer- 

den. Es sei unbestritten, dafi ein solcher Fall in der bisher nicht beobachteten 

Fundverbindung von reiternomadischem, byzantinischem und germanischem 

Grabgut auf einem einzigen Platze (nicht selten in ein- und derselben reichen Grab- 

ausstattung) mit der Erschliefiung dieser Fundstatte eintrat, und wir haben oben be- 

tont, dafi der Befund fbrmlich dazu herausforderte, die Aufschliisselung der hier 

angetroffenen Lage von einer Rekonstruktion des zeitgeschichtlichen Rahmens aus- 

gehend, besonders hinsichtlich der ethnischen Bewegungen im nordlichen Transda- 

nubien wahrend des 6. Jahrhunderts, zu wagen. Dennoch haben sich unsere obigen 

Bemiihungen hauptsachlich auf solche Versuche konzentriert, die. uns als dringlich- 

ste Voraussetzung zur Losung des gegebenen Problems erschienen: zu einer mbg- 

lichst tragfahigen, allein im Fundstoff begriindeten und mit archaologischen Mitteln 

zu erarbeitenden Zeitbestimmung des Graberfeldes zu kommen.

Kernfrage in diesem Sinne ist, ob der Belegungsbeginn fur Kbrnye wirklich in vor- 

awarische Zeit, also um die Mitte des 6. Jahrhunderts, datiert werden kann, worauf 

die Ausgraber des Platzes in voller Uberzeugung bestehen. Es wurde oben mehr- 

fach darauf hingewiesen, dafi sich unter dem Grabgut reiternomadischen Ursprungs 

keine Gegenstande fanden, die nicht ebenso im friihawarischen Fundhorizont 

denkbar und zu erwarten waren, d. h. die aus zwingenden Griinden nur oder 

hauptsachlich fur eine zuvor anzusetzende, in ihrer archaologischen Substanz bis

her nicht beschriebene Fundstrate charakteristisch waren, dann freilich auch noch 

in die Zeit nach der awarischen Besetzung Westungarns hineinreichen konnten. Die 

Argumente fur diesen Eindruck brauchen nicht wiederholt zu werden. Dagegen 

fand sich in unseren Pferdegrabern die fur die awarischen Landnehmer kennzeich- 

nende Kombination von apfelfbrmigem Steigbiigel mit dem Reiterspieft. Die zwei- 

schneidigen geraden Langschwerter ohne Querstiick mit P-fbrmigen Tragbsen wer-
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den nach Analogic des Reitergrabes 2 von Kiszombor - O (im ostungarischen Ko- 

mitat Csongrad), das eine Goldmiinze des Phokas enthielt, iibereinstimmend im 

friihen 7. Jahrhundert angesetzt245. Von den Fundstiicken germanischen Charak- 

ters entzogen sich die Waffen (Schwertklingen, Schildbuckel, Lanzen) zumeist einer 

scharferen Datierung, konnten den pannonischen Langobarden wie siebenbiirgi- 

schen Gepiden entlehnt oder auch aus lokalen Schmieden hervorgegangen sein. Da- 

gegen waren die silbertauschierten Giirtelplatten und ein adlerformiger bronzener 

Taschenbesatz vermutlich dem ersten Viertel bis Drittel des 7. Jahrhunderts, kei- 

nesfalls aber der Zeit vor 568 zuzuweisen. Ahnliches gilt von drei byzantinischen 

Taschenschnallen der schlichten alteren Stufen, die ins spate 6. Jahrhundert (Graber 

106, 109) bzw. erste Drittel des 7. Jahrhunderts (Grab 66) gehdren. In die Jahr- 

zehnte nach 600 glaubten wir zwei Denkmaler mit Zahnschnittdekor stellen zu diir- 

fen, indem fiir den gegossenen Haarpfeil mit Schlangenfigur des II. Tierstils ein 

Ansatz ins zweite Viertel des 7. Jahrhunderts vorgeschlagen wurde. Die herzformi- 

gen Geflechte auf einem Prefiblech der Streufunde wiesen wir im Hinblick auf das 

um 600 datierbare Reitergrab von Ciko mit einer sehr ahnlich verzierten Zaumgar- 

nitur zunachst zweifelnd einer vorbereitenden Stufe des gezahnten Tierstils zu. Spa

rer bot sich jedoch fiir das Motiv der ineinander greifenden Bandschlingen eine an- 

dere, von zoomorpher Grundlegung unabhangige Deutung als naherliegend an. 

Sollte das fiihrende Reitergrab 45 von Coka, das einen trachtgeschichtlich identi- 

schen, jedoch mit einem ungezahnten, mehrstrahnigen Zopfmuster bedeckten Ge- 

schirrbesatz aufwies, erst einer jiingeren oder der Endphase der Friihawarenzeit an- 

gehdren, dann hatte sich die Mode des Geschirrzierats aus geprefiten Geflechtsmo- 

tiven, zuziiglich weiterer einschlagiger Funde aus dem Banat und der Backa246, 

zumindest ein halbes Jahrhundert (ca. 590/610 bis 650/60) im Kerne unverandert 

gehalten. Als Haupthindernis steht der zeitlichen Beurteilung der mit Zahnschnitt 

verzierten Metallarbeiten der Mangel ausreichender Miinzdatierungen entgegen. 

Man ist versucht, fiir das Gros der gezahnten Schmucksachen erst, wenn auch wohl 

nicht ausschliefilich, an eine Spatphase der Friihawarenzeit nach dem Erliegen des 

byzantinischen Miinzumlaufes im Karpatenbecken zu denken, jedenfalls was die 

offenbar rasch und kurzlebig sich entfaltende Bliite dieser Zierweise betrifft. Er- 

schwerend kommt hinzu, dafi auch fiir den zeitgenossischen germanischen Tierstil 

in den Siedlungs- und politischen Grenzen des Merowingerreiches die Chronologic 

noch keineswegs in alien Gebietsteilen auf gleichmafiig gesicherten Grundlagen 

steht. Solchen Schwierigkeiten Rechnung tragend, haben wir fiir die beiden Kbr- 

nyer Denkmaler schliefilich nicht nur auf jede zeitliche Differenzierung unter sich 

verzichtet, sondern ihre Stellung lediglich der allgemeinen historischen Lage des 

Fundplatzes gemafi, mit der ersten Halfte bis Mitte des 7. Jahrhunderts umrissen. 

Wenn irgendwo, werden hier Neufunde die Beurteilungsgrundlage erweitern miis- 

sen, um eine scharfere Einsicht in die fundraumlichen und zeitgeschichtlichen Her-

245 D. Csallany, Folia Arch. 1-2, 1939, 168; Kovrig ebd. 9, 1957, 133.

246 Z. Vinski in: Seoba naroda a. a. O. (Anm. 70) Taf. 14-15,1; 18,1, S. 40 Abb. 1; 45 Abb. 8; vgl. mit 

beiden letzteren Geflechten die fast identische Umzeichnung ebd. 14 Abb. 2 des Coka-Dekors (hier 

Abb. 5,1).
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stellungsbedingungen einer der anziehendsten awarenzeitlichen Erscheinungen zu 

eroffnen.

Zu den jiingsten Fundstiicken in Kornye diirfte der ’breite Giirtel' aus Grab 71 ge- 

horen, dessen silberne Scheibenbeschlage durch Randwiilste und Glaseinlagen auf 

Bronzefolie ausgezeichnet und vermutlich zu einer vertikalen Zweier- und Dreier- 

gruppe als Riickenzier zusammengefafit waren - Ziige, die auch bei verschiedenen 

Giirteltypen der 2. Gruppe von Alattyan wiederkehren und dort iibereinstimmend 

von I. Kovrig und H. W. Bbhme der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts zugewie- 

sen werden247. Derselbe Kornyer Giirtel enthielt 7-8 Pseudoschnallen mit filigran- 

verzierten Kopfen. Ihre Analogien sind in Grab 130 durch eine scheibengedrehte 

Enghalsflasche und das langste einschneidige Nomadenschwert des Friedhofs eben- 

falls in eine spatere Belegungsphase gewiesen. Natiirlich waren in Kornye keine 

goldenen Ps’schnallen vom ostungarischen fiirstlichen Typ zu erwarten, die nach 

jiingsten Vorstellungen friihestens um 670 in die Erde gelangt sind. Vom Giirtel aus 

Grab 71 diirfte sich jener aus Grab 151 mit formal abweichenden, durch einfache 

Griibchenpaare verzierten Beschlagen absondern. In seinen 9 bis 10 Ps’schnallen 

darf man vielleicht - gestiitzt auf den von Fettich und Kovrig hinreichend gewiir- 

digten alten Giirtelfund aus Fenekpuszta mit relativ urspriinglich wirkenden 

Ps’schnallen248 - ein alteres Stadium dieses auffalligen Trachtdetails vermuten. Die

ses liefie sich dann entsprechend friiher, alienfalls bis anfangs des 7. Jahrhunderts, 

zuriickdatieren. Wir sind uns wohl bewufit, dafi es damit nur bei einer Vermutung 

bleiben kann und dal? auch hier, was oben schon von den geflechtsverzierten Pseu- 

dozungen der Pferdeschirrung zu sagen war, nur eine monographische Einzelunter- 

suchung die Grundlage fur eine befriedigende chronologische Ordnung schaffen 

konnte. Ohne Zweifel ware von solchen hervorstechenden Fundgruppen und ihren 

gesellschaftsgeschichtlichen Zusammenhangen noch weiteres Material im Sinne der 

von I. Bona vertretenen Teilung der Friihawarenzeit in einen alteren und einen jiin- 

geren Abschnitt (mit der Zasur in den kritischen 630er Jahren) zu erwarten, was ei- 

nem kleinen Schritt weiter im Verstandnis dieser vieldeutigen Epoche gleichka- 

me.

Dem steht andererseits die Beobachtung gegeniiber, dal? eine ganze Reihe archaolo- 

gischer Erscheinungen und Tatsachen, mit deren Hilfe der Forschung erst allmah- 

lich und in Verbindung mit topographischen und siedlungsgeographischen Erwa- 

gungen die Aussonderung einer mittelawarischen Epoche gelang, im Graberfeld 

von Kornye durchaus fehlen. Abgesehen vom Uberhandnehmen des Reitergrabes 

gegeniiber dem separaten Pferdegrab, vom Aufkommen der Sabelwaffe neben dem 

geraden Langschwert mit halbmondformigen Tragdsen und vom breitendigen 

Kompositbogen gehoren dazu unter anderem249 mehrere Varianten des blechbe- 

schlagenen Mannergiirtels mit viereckigen Flatten, die, soweit in Alattyan vertre-

247 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 110; 127; Bohme a. a. O. (Anm. 54) 13; 26: Typ 36 und 38.

248 Fettich a. a. O. (Anm. 110) 231 zu Taf. 5,2-15; Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 106.

249 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 140 Taf. 21 und 27: Erwahnt seien noch bronzevergoldete Zopfspangen 

mit geprefiten Blattranken, laufenden 8-Schlingen und ahnlichen Motiven als Beigabe ’mittelawa- 

rischer' Manner-, besonders Waffengraber: Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 140 Taf. 21; 27; H. Mit- 

scha-Marheim, Der Awarenfriedhof von Leithaprodersdorf. Wiss. Arbeiten a. d. Burgenland (Eisen- 

stadt 1957) Taf. 4,1-2.
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ten, sich auch stratigraphisch als Trachtzubehbr eines zugewanderten Bevblke- 

rungselementes abheben2’0. Beachtung verdienen Garnituren mit trassierten, in 

sich geschlossenen Bandornamenten orientalisierenden Charakters, die nichts mit 

dem zopf- oder herzfbrmigen Geflecht, vereinzelt auch Korbgeflecht, einer vor- 

wiegend transdanubischen und siidpannonischen Fundzone zu tun haben. Beide 

Gattungen schliefien einander auch chronologisch aus. Dem mittelawarischen Zwi- 

schenspiel wird von der ungarischen Forschung kaum mehr als ein Menschenalter, 

dem letzten Drittel des 7. Jahrhunderts entsprechend, zugebilligt. Mafigebend ist 

ein dem transdanubischen Fiirsten von Ozora-Totipuszta (Reiter mit Sabel und 

goldbeschlagenem Wehrgehange mit ’Kettenge£lechten‘) als Obolus mitgegebener 

stempelfrischer Solidus des Pragedatums 669/70. Dagegen neigt I. Kovrig dazu, die 

archaologisch weithin vergleichbare 2. Gruppe von Alattyan schon um 650 begin- 

nen zu lassen231. Da von der Masse mehrteiliger Giirtel dieser Gruppe nur der Typ 

mit randwulstigen Beschlagen Beziehungen zu Kbrnye besitzt, konnte diese Va- 

riante in Alattyan den iibrigen vorausgehen, mithin schon um die Mitte des 

7. Jahrhunderts anzusetzen sein.

Schltisse ex silentio, wie anlafilich des mittelawarischen Typenkatalogs, boten sich 

als Datierungshilfe auch seitens der tauschierten Waffengtirtel germanischen Cha

rakters insofern an, als von einer jiingeren Gattung, den vielteiligen tauschierten 

und plattierten Riemengarnituren bairisch-alamannisch-langobardischen Typs, 

zwar Einzelstiicke oder auch ganze Satze da und dort in friihawarischem Fundzu- 

sammenhang begegnen, jedoch in Kbrnye keine Spur zu finden war. Von diesen 

Giirteln werden die alteren mit Spiralmotiven oder wellenfbrmigen Schlangenge- 

winden im Tierstil II ins zweite Viertel bis um die Mitte des 7. Jahrhunderts ge- 

stellt. Spatere Varianten mit Masken- oder Wabendekor (oder auch aufgelbster 

Tierornamentik) waren dagegen in der zweiten Jahrhunderthalfte verbreitet. Ganz 

unverkennbar haben die stilbildenden Kernstiicke jenes Tierstils dem Kbrnyer 

Haarpfeil - im markanten Tierkopf wie in der zoomorphen, durch sich selbst ge- 

fiihrten 8-Schleife - ihren Stempel aufgedriickt, womit sich eine Datierung dieses 

Sttickes in die fortgeschrittene erste Halfte des 7. Jahrhunderts vertreten lafit.

Nach alledem mbchte man in Kbrnye als Belegungsgrenzen des erschlossenen 

Friedhofteiles nicht mehr als das der historischen Landnahme von 568 folgende er

ste Jahrhundert awarischer Herrschaft im Karpatenbecken veranschlagen. Auch das 

kann nicht mehr als ein Vorschlag sein, solange weitere friihawarenzeitliche Gra- 

berfelder Transdanubiens mit vergleichbar ethnisch gemischtem Fundgut fehlen. 

Wir haben liber den vorlaufigen Charakter der meisten eigenen Datierungsvor- 

schlage keinen Zweifel gelassen, es bei Andeutungen bewenden lassen, wo mangels 

weiter- und tiefergreifender Einzelstudien gesicherte Ergebnisse noch ausstehen. 

Erstes Postulat bleiben vollstandig aufgedeckte Friedhbfe in der fur Kbrnye vorlie- 

genden untadeligen Dokumentation. Vielleicht darf fur einen Teil dieser Hoffnun- 

gen die Einlbsung schon bald von dem bei Zalavar erschlossenen friihawarenzeitli- 

chen Friedhof von Pokaszepetk erwartet werden.

250 Bohme a. a. O. (Anm. 54) Karte 9, Typ 38^-0.

251 Kovrig a. a. O. (Anm. 12) 230 f.
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Die Schwierigkeiten diirften zum Teil in der gegenwartigen Forschungssituation 

selbst liegen, solange die archaologische Abgrenzung des 7. Jahrhunderts besonders 

gegen Erscheinungen des spateren 6. Jahrhunderts, aber auch des Ubergangs ins 

8. Jahrhundert im germanischen Westen noch starkeren Schwankungen unterliegt 

und besonders was die umstrittene Zeitbestimmung und Ethnogenese der awaren- 

zeitlichen Hinterlassenschaft im Mitteldonaubecken anlangt. Zu einer Zeit, als im 

westlichen Reihengraberkreis infolge des Erloschens der Beigabensitte urn 700 die 

nachstfolgende Kulturentwicklung sich weitgehend unseren Blicken entzieht, 

kommt es im Karpatenbecken im Zusammenhang mit der politischen Konsolidie- 

rung in mittelawarischer Zeit und der grofiten awarischen Machtentfaltung unter 

dem 2. Kaganat zur Ausbildung einer kraftigen Sachkultur, deren sinnfalligste Er- 

scheinung, die gegossenen Gtirtelbronzen mit Greifen-, Ranken- und szenischen 

Motiven, derzeit im Mittelpunkt der archaologischen Diskussion steht. In Kbrnye 

ist nicht nur diese spatawarische Epoche, sondern auch der Grofiteil dessen, was 

die ’mittelawarische' Kulturerscheinung ausmacht, nicht mehr vertreten. Sollte die 

oben (S. 245 f.) fur einen Teil der dort gefundenen Pseudoschnallen versuchte Hb- 

herdatierung in die Zeit vor 600 oder noch hbchstens kurz danach sich durch Neu- 

funde als unhaltbar erweisen, dann kame in den Kornyer Grabern 71, 130 und 151 

unterschiedslos die jiingste datierbare Phase des Friedhofs zum Ausdruck.

Kehren wir mit einem Wort zu der oben oft herangezogenen langlebigen Festung 

von Fenekpuszta am transdanubischen inneren Limes zurtick. Abweichend von der 

durch L. Barkoczi fur die reich ausgestatteten Graber dicht westlich des Horreums 

vertretenen spatitalisch-friihbyzantinischen Interpretation, schlug K. Sagi in zwei 

grundlegenden Aufsatzen den Weg einer frankischen Deutung sowohl der intra 

muros in und an der 2. altchristlichen Basilika angelegten Graber wie auch fur einen 

Teil der nachrbmischen Graber des durchgehend belegten Gemeindefriedhofs vor 

der stidlichen Stadtmauer ein252. Die wenigen bisher veroffentlichten Beigaben 

germanischen Charakters haben gute Parallelen im westlichen Reihengraberkreis: 

So die grofie Scheibenfibel mit Tierkopfwirbel in einem wenig schwacheren Gegen- 

sttick siidostbayerischer Herkunft253, wahrend zur silbernen Schuhschliefie und 

Riemenzunge mit gegossenen Tierstilreliefs in Rechteckfeldern Vergleichsstoff 

reichlich im alamannischen Fundgebiet vorhanden ist254, aber auch eine Schuh- 

schnalle selbst mit verwandten Tierstilfeldern aus Nocera Umbra vorliegt, ihrerseits 

vielleicht ein dereinst geschatztes frankisches Einfuhrsttick am bekannten langobar- 

dischen Fundort255. Auch fur die unike silbervergoldete Adlerfibel aus dem Hor- 

reum-Grab 4 nimmt Sagi westgermanischen Ursprung an, wahrend L. Barkoczi,

252 K. Sagi, Acta Antiqua Budapest 9, 1961, 397 ff.; ders. ebd. 18, 1970, 147 ff.; bes. 167 ff.; 175 f. zu 

den Abb. 8-9.

253 AuhV I (1864) H. 8 Taf. 8,6; FO: Fridolfing (Ldkr. Laufen a. d. Salzach).

254 Lindenschmit a. a. O. (Anm. 43) 349 Abb. 292, ebenfalls von der Fufibekleidung. Das etwas dick- 

fltissige Tiergeschlinge auch auf den silbernen Zaumbeschlagen des Gammertinger Helmgrabes: 

Werner a. a. O. (Anm. 165) Taf. 6,8-9, und auf zwei prachtigen Giirtelplatten siidbadischen Fund- 

ortes: Aberg a. a. O. (Anm. 181) Abb. 288 f. (bronzevergoldet). — Nahestehend auch fliichenniel- 

lierte Schwertgurtbeschlage aus Geislingen-Altenstadt und Rodingen, Kr. Jiilich: Salin a. a. O. 

(Anm. 50) Abb. 656; K. Bohner, D. Ellmers u. K. Weidemann, Fiihrer durch das Rom.-Germ. Zen- 

tralmuseum in Mainz (1970) Tafel S. 95,2-4.

255 Aberg a. a. O. (Anm. 50) 105 oben zu Abb. 175-176 (Grab 6).
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gestiitzt auf die goldene Eberfigur aus der Jankovich-Sammlung und ihren Kreis 

(adlerformige Schildbeschlage von Ischl a. d. Alz), an langobardische Zusammen- 

hange denkt256. Was die Datierungsmoglichkeiten betrifft, wird man mit beiden 

zoomorphen Fibelformen im Hinblick auf die iibereinstimmende Entwicklungs- 

stufe ihrer Vogelkopfe im friihen Tierstil II ebenso unbedenklich noch in die zweite 

Halfte des 6. Jahrhunderts zuriickgehen diirfen, wie fur die plastischen Tierverkno- 

tungen der Schuhgarnitur ein friihester Ansatz im ersten Drittel des 7. Jahrhunderts 

aufier Frage steht. - Es bleiben, trotz umfassender Bemiihungen des Autors um 

ihre zeitgeschichtliche Begriindung, die ganz zweifelhaften realpolitischen Vorstel- 

lungen dieser merowingischen Konzeption: Eine grofiere Gruppe hochadeliger 

frankischer, genauer alamannischer Emigranten (vielleicht eine einzige adelige Sip- 

pe), irgendwoher vom ostlichen Reichsteil wahrend der dynastischen Wirren unter 

den Chlodwigsohnen und -enkeln aufgebrochen, Sicherheit und Auskommen aufier 

Landes wahlend; schliefilich, um 568 oder kurz danach, Schutz und Fiihrung einer 

ummauerten stadtischen Agglomeration am Westende des Plattensees iiberneh- 

mend, im Wettlauf mit der awarischen Besetzung Transdanubiens langs der Rbmer- 

strafien? Aber eben mit und in der Zitadelle sich zugleich eines vertraglich von By- 

zanz garantierten Asyls erfreuend? In diesem Faile ware Fenekpuszta im allgemei- 

nen nicht anders zu beurteilen als der bei Kornye vermutete Sbldnerposten vor den 

Mauern einer vergleichsweise kleinen spatrbmischen Siedlungsinsel in der Nord- 

ostecke der vormaligen Provinz und vielleicht als manche ahnliche milizartige Sta- 

tionen am inneren Limes aus friihawarischer, nicht vorawarischer, Zeit. Ware ein 

(bewaffneter) Zuzug nach Fenekpuszta dagegen schon vor 568 erfolgt257, als die 

langobardischen Herren Oberpannoniens in immer tieferen Gegensatz zu den Ge- 

piden gerieten, dann kame dafiir hochstens jene kurzlebige Erneuerung einer alte- 

ren langobardisch-frankischen Annaherung in Frage, die nach scharfsinniger Ana

lyse dieses Verhaltnisses zwischen 555 und 561 in der Vermahlung des Thronfolgers 

Alboin mit einer Enkelin Chlodwigs zum Ausdruck kam258. Aber auch mit diesem 

Ereignis waren die oben zitierten Fundstiicke merowingischen Charakters chrono- 

logisch nur gezwungen vereinbar. Oder sollten wir hier gar nicht so sehr an ein Po- 

litikum in den Kategorien der grofien Zeitgeschichte denken, vielmehr nichts Ge- 

ringeres als einen privaten ’Handstreich' auf eine mehr oder minder entvolkerte 

Konzentration stadtischer Einrichtungen und Bauten unterstellen, allenfalls eine 

Art kolonisierender Unternehmung auf eigenes Risiko, die sich, da von Langobar- 

den und Awaren unbehindert, auf einer der lokalen Nebenbiihnen der untergehen- 

den antiken Welt abgespielt hatte? Auch in Fenekpuszta demnach mehr offene Fra- 

gen als was ein kuhner Deutungsversuch anhand zu weniger bisher bekannter ger- 

manischer Fundstiicke schon jetzt an stichhaltigen Hinweisen bieten konnte. Jene 

miissen unbeantwortet bleiben, bis weitere, bei der Zweiten Basilika erwartete 

Grabfunde gehoben, bis von Hunderten vor dem Siidwestturm der Festungsmauer

256 L. Barkoczi, Acta Arch. Hung. 20, 1968, 293.

257 K. Sagi, Acta Antiqua 9, 1961, 428.

258 Werner a. a. O. (Anm. 21) 134; 136 f.; 140-142; K. Sagi, Acta Antiqua 18, 1970, 181.
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in dichter Lagerung vermuteten Graber des 6. und 7. Jahrhunderts wenigstens die 

zuletzt untersuchten und Beigaben fiihrenden vorliegen.

Die Folgerungen fur Kornye ergeben sich von selbst. Nur auf einer stark verbrei- 

terten archaologischen Grundlage wird sich, selbst weitere ungewohnte Fundver- 

bindungen und unstatthafte Folgerungen in Kauf genommen, das vielgesichtige Bild 

Transdanubiens seit der pannonischen Landnahme der Langobarden, aber auch im 

Abschnitt seit Hirer Abwanderung bis zum Ausgang des 1. awarischen Kaganats, 

ausreichend durchschauen lassen. Kein geringes Verdienst der Edition Kornye 

bleibt, die mit dieser Nekropole neu geschaffene Lage unbeschbnigt sichtbar ge- 

macht und eine Beantwortung der dort gestellten Fragen in Hirer Art folgerichtig, 

aber in einem verfriihten Stadium unserer Erkenntnis versucht zu haben.
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